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11. Ueber die Bereitung eines Glases z ~ l  optischem 
Gebrauche; von Michael Faraday. 

(Auo den Philosoph. Trunsact. j 1830, Pt. 1. p. l., frci und mit 
einigen Abkiiraungen ubersetat.) 

W i e  vollkomiuen auch die Bereitung des Glases fiir 
alle gewdhnlichen Zwecke ist, so giebt es doch kaum 
ein anderes Kunstproduct, worin so schwierig alle Eigen- 
schaften zu vereiuigen maren, welche die Bediirfnisse der 
Wissenschaft erheischen. Seine Durchsichtigkeit , HHrte, 
Unveranderlichkeit, seine licbtbrechende und farbenzer- 
streuende Kraft machen das Glas zu einer der wichtig- 
sten Substanzen in der Hand des Physikers, weIcher die 
Natur und die Eigenschaften des Lichtes zu untersuchen 
beabsichtigt ; allein nur zu h h t i g  iindet er dasselbe, wenn 
er es nach den voii ilim entdeckten Gesotzen zur Er- 
bauung vollkoininner Instrumente, besonders acliromati- 
sclier Fernriibre, benutzen will, mit Unvollkommenheiten 
hehiftet , die seine Berniihungen vereileln. Diese Mzngel 
sirid so bedeutend urid so schwer zu beseitigen, dafs die 
M-isseiischart durch sie sclion oft i l k  i h e n  Fortschrilten 
gebemmt worden ist, was unter andern claraus genugsam 
erhellt, dafs Hr. D 0110 nd,  einer unserer ersten Optiker, 
seit den letzten fiinf Jahren nicht im Stande gewesen ist, 
eine Scheibc Flititglas v m  4 4  2011 im Durchmesser zu 
erhaltcn, die zu einem Fernrobr getau6t hatte. 

Es ist der WissenschaftIicheu Welt bekannt, daL ei- 
nige Personen, in Hoffiiui~g diese Schwierigkeiten zu tiber- 
winden, jahrelang die mubsamsten Arbeiten unternomrnen 
traben. Zu diesen gehiirt Gu inand .  Mit geringen Mit- 
teln, bei dcnen aber seine Ausdauer und seine Leistun- 
gen desto rnehr Ehre verdienen, Segann er seine Unter- 
suchungen im Jabre 1784, und cr beharrte in denselben 
bis zu seiuem Tod im Jahre 1823. Auch Fraunhofer 
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beschzftigte sich unabllssig mit der Lasung dieses yracti- 
schen Problems. Im Besitz aller der Vortheile, die eine 
griindliche wissenschaftliche Bildung und ausgedehnte Hiilfs- 
mittel ihm darboten, arbeitete er in der Glashiitte, wie 
in der Werkstatt und dem Studienimmer, ohne sein gro- 
fses Vorhaben aus den Augen zu setzen, bis aach ilin 
der Tod den Wissenschaften entrifs. Beide Miinner ha- 
ben, nach den unverwerflichsten Zeugnisscn, grofsc Stucke 
eines vollkoinmnen Glases dargestellt ; ob indeh die Er- 
fahrungen, welche sie sich zu eigen machten, gtinzlich 
practischer, nicht niittheilbarer Natur waren, oder ob 
andere Unistande im Wege lagen, - geuug das l'ubli- 
cum Bat durch sic keine neiie Belchmug erlraltcrt , wic 
ein zu optischem Gebraucho taugliches homogenes Glas 
zu bereiten sey. Aucli schcint man in Englniid zu bp- 
zweifeln, ob sie gar eiue Metilode aufgefunden, solclies 
Glas init Sicherheit und nach Belieben hervorzubringeu, 
und ob sie dazu eiw befriedigende Auweisilug hinterlas- 
sen haben. 

Das Bediirfnifs einer Verbesserung des Glases ' zu 
optischem Gebrauchc bcwog den Przsidenten und Rath 
der Kbnigl. Gesellschaft im J. 1824 zu diesein Zwcck eine 
Commission zu ernennen, bestehend aus Mitgliedern der 
K. Gesellschaft und des Lgngen-Bureaus; und man er- 
langte es von der Rcgierung, nicht nur dafs sie die 
Schmelzversuche von allen gesetzlichen Abgaben befreiete, 
sondern auch, dais sie die Kosten wegen der Oefen, der 
Materialien und des Arbeitslohns iibernahm, so lange als 
die Versuche noch irgend einen gliicklichen Erfolg wiir- 
den hoffen lassen. Nach diesen Begiinstigungen wurde 
im J. 1825 ein kleiner Glasofen erbaut, und eine Menge 
Versuche sowohl im GroEsen wie im Kleiiien mit Flint- 
glas und andern Glassorten angestellt, wobei die HH. 
G r e e n  und P e l l a t t  belebrend .und Hulfe leistend aufs 
Krgftigste mitwirkten. Es ergab sich jedoch bald, dafs 
die Versuche viele Arbeit und eine lange Zeit erforder- 
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ten, wenn sie erfolgreicb werden sollten. Dahcr wur& 
am 5. Mai 1825 die unmittelbare Leitung und hstelluug 
der Versuche eiuer Specialcommission iibertragen, welche 
anfiinglich aus Hrn. H e r s c he  1, Hrn. D o 11 o n d und mir, 
vom Man 1529 an aber nur aus den beidcn Letzten be- 
stand, da Hr. H e r s c h e l  eine Reise nach dern Continent 
unternahm. Mir war hauptslchlich der chcmische Theil des 
Unlernebinens iibertragen, Hr. Do l l o n d  hntte die Gk- 
scr zu schlcifen uiid auf practischern Wege ihre guten 
oder schlechtcn Eigcnschaften ausziiutittelii, und H e m  
H e r s  c h e 1 lag 'es ob, die pliysilralisclien Eigenscliafteu 
zu untersuchen, dereii Wirkung und Nutzen ZB bestim- 
men, so wie uherhaupt das Ganze der Untersuchung u i t  
sciueui coupe ten teu Urtlieil zu unterstutzen. 

Der Glasofen zu dcn Versuclieii wurde anfinglich auf 
dcm Gruiidstiick der I h .  Gr e e n iind Pe 11 a t  t, bei deli Pal- 
con-Glashiilten, erlaut. Us indels rneiiie Pflichtcii als 3)i- 
rector des Laboratoriuuis der K. Institution meine Gegen- 
wart fast besundig hier, drei cngl. Meilen von dein ersten 
Ort entfernt, nsthig machtcn, so fand ich es unmiiglich, dort 
die zahlreichen Versuche anzustellen und ihnen die Auf- 
lnerksanikeit zu widmen, welche zuin GeIingen derselbcn 
durcbaus erforderlich war. Auf Verwebdcn dcs Priisi- 
denten und Raths der K. Gesellschaft wurdc daher auf 
deui Grrindstiick der K. Institution ein Gebaude uit Ofen 
zur Fortsetzung dcr Vcrsuchc errichtet. Im September 
1827 war dasselbe fertig, und zugleich erhielt icb in dem 
Seigeaiiten A n d e r s o n  von der K. Artillerie einen Ge- 
hulfe;, dessen Ausdauer und Verstandigkeit lnir den grsfs- 
ten Nutzen leisteten. Seitdem wurden die Versuche 
unablassig fortgesetzt ; anfangs 'waren sie hauptsachlich auf 
die Bereitung von Flint- und Kronglas gerichtet, vom 
September 1828 aber ausschliefslich auf die Darstellung 
und Vervollkommnung eines eigenthiiinlichen schmercn 
uiid leicht schinelzbaren Glases, worin auch bis heute un- 
ausgesetzt Fortschrittc gemacht w urden. 
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Ungeachtet wir nun aus diesem Glase schon Fern- 

riihre verfertigt haben, so sind doch gewifs noch viele 
Verbesscrungen hierin anzubringen. Es war auch daher 
mein Wunsch, diesen Bericht bis Weiteres noch zu ver- 
schieben; allein die Ueberzeugung, dafs bis zur gsnzli- 
&en VolIendung der Versuche noch eine sehr geraume 
Zeit verstreichen kiinne, dafs fur jetzt wenigstens ein ent- 
scheidender Schiitt in der Bereitung eines optischen Gla- 
ses gethan sey, und dafs sowohl die K. Gesellschaft wie 
die Regierung n i t  Recht einen offciellen Bericht uber 
den gegenwsrligen Zustand der Untersuchung verlaiigen 
durfe, haben diesen Wunsch unterdriickt. W i r  haben 
uns in der Bereitung des FIintgIases und anderer Glas- 
sorten mancherlei niitzliche Kenntnisse erworben, indefs 
ist dennoch dieser Theil unserer Arbeit sehr unvollkom- 
nicn und unsicher, und da er auch wahrscheinlich wie- 
der aufgenommen werden wird, so beschrsiike ich inich 
iu gegenwgrtigem Aufsatz nur auf das erwahnte schwcre 
Glas. Es wlte  unmbglich alle tiber dasselbe angestellte 
Vcrsuche aus eiiiander zu setzen; dagegen werde ich das 
Verfahren, durcli .welches man diefs Glas in einem ho- 
ulogenen Zustand bekommt, so ausfuhrlich beschreiben, 
dafs ein Jeder das leisten kann, mas in der K. Institu- 
tion geleistet worden ist, ohne nbthig zu haben, sich in 
miihsame Probeversuche einzulassen. 

§. 1. Prozefs  der Bereitung d e s  Glares.  

1) Durchsichtigkeit, Hlrte, ein gewisser Grad von 
Iichtbrechender und farbezerstreuender Kraft, die Eigeu- 
schaften, welche das GIas zu optischem Gebrauche so 
schatzbar macheu, sind ihiu ohne Muhe zu geben; allein 
die zu allen feineren Anwendungen desselben so wesent- 
Iicbe Bediogung einer vollkommen homogenen Beschaf- 
fenlieit ist nicht so leicht zu erfiillen. Die einzelnen 
Thcile des Glascs magen fur sich ganz tadelfrci seyn, 
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allein ohiie diese Beditigung wirken sie vereint nicht mit 
Gleichffirinigkeit ; die Lichtstrahlen werdeu von dem Wege, 
den sie uehineii sollen, abgelenkt, und das Glassttick wird 
ditdurch unbranchbar. Die Streifen, Schlieren , Adern 
und Fiiden eritspringen aus einer solcheii Ungleichheit, 
aus eincr Verschicdenhcit in dor Brechkraft zwischen den 
benachbarten l'heilen des Glases, und sie werden sichtbar, 
weil sie das durchgehende Licht vom geradun Wege ab- 
leiiken. 

2) K6nuen diese UnregeImZCsigkcitcri schou so grofs 
seyii, dafs man sie iiiit bIofsem huge wahrnimmt, so miis- 
S ~ X J  sie, wie leicht zu erachteii, einen noch weit betrticht- 
licheren Nachtlieil i n  Fernr6hren ausiiben, da hier ihre 
\ViFhuug viele Male vergriifsert erscheint. Die Streifen 
siiid die allersclrlirninsten Fehler eiiies optischen Glases, 
uiid sie schaden iiicht iiur an sich, sonderii es ist aucli 
sehr w-valirsdeiiilicli, dafs ibre Gegeuwart init einem SOU- 

stigen Mange1 an Homogenitat verbunden ist. Eiu Sand- 
korn z w r ,  welches durch die Glasmasse dringt und sich 
iii ihr aufbst, kaiin zuweilen einen Fadeu \on auderer 
Zusammensetzung a h  die umgeberide Masse hervorbrin- 
gen , und eine aiifsteigende Blase hinterlil'st viclleicht in 
eiiier leichten und schwach brechendeu Substanz eine 
Ader von griifserer Schwere utid Brcchkraft; allein sehr 
oft siiid die Streifen nur die Linien oder Ebenen, worin 
zwei verscliicdene Glassorten zusamnienstofsen; und wenn 
man iiuu auch diese Streifen verdeckt, so dafs sie ohne 
nachtheiligen Einflufs bleiben, so ki)nncn doch die iibri- 
geu Theile, da sie nick in jeder Beziehuiig einerlei sind, 
eine ungleiche Wirkung auf das Licht austiben, und das 
Glasstuck fiir die Construction eines Fernrohrs untaug- 
lich machen. Schon manche Scheibe, * die bei der sorg- 
Mtigsten Untersuchung frei von Streifen und vbllig ho- 
iuogen erschien, hat sich, nachdem sie zu eiuein Objective 
geschliffen wurde, als untauglich enviesen, weil in der 
Masse UuregehiiCsigkeilen vorhaiideii u areu , die, - w a n  
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auch nicht grofs genug, urn Streifen zu eneugen, doch 
cia ganz verworrenes Bild hervorbrachten; und wenn sich 
diet  bei einem der Vollkommenheit so nahe stehenden 
Glase ereignet, wie vie1 hiiufiger und in welch griiberem 
Maafse mi& es der Fall seyn bei einem solcheii, wo die 
Unregelmalsigkeiten sclion fur das blofst? Auge siclitbar sind. 

3) Man mufs nicht glauben, dafs die Streifen, wie 
man sich zuweilen auszudrlicken pflegt, von IJiireinheiten 
hcrriihren. Sowolil auf als neben dem Streifen wiirdc 
das Glas gIeich gut zu oytischem Gebrauche seyn, wcnn 
es nur iiberall von einerlei Beschaffeuheit wlre. Abcr 
in der Ungleichheit eben liegt der Fehler, und in dieser 
Bcziebung ist die Zusammensetzung selbst von sehr gc- 
ringem Belange. Da das Glas aus Substanzen bcstcht, 
die an Brechkraft verschieden sind, so mufs es wllrrend 
seiner Bereitung immer einen Moment geben, wo Strei- 
fen vorhanden sind. Man hat also weniger dahin zu 
trachten, gerade die VerhBltnisse zu erlangeu, ~vclchc in 
einem als gut anerkannten Glase durch Analyse aufgcfun- 
den wurden, als vielmehr einen Prozefs zu erdenken, durcli 
welchen die Streifen jener Periode vor der Vollendung 
des Glases vernichtet und neue verhindert werdcn. 

4) AuCser diesen Mangeln giebt es noch andcre irn 
Glase. Zuweilen ist es, wie man sagt, wellig, wenu es 
in seiner Masse das Ansehen von Wellen hat; doch is1 
diefs nur eine AbInderung jener Unregelmiifsigkeit, wcl- 
che im hiiheren Grade als Streifeu und Schliereii er- 
scheint. Hin und wieder bemerkt man auch Anzeigen 
VOD oiner besonderen Structur oder Krystallisation; oder 
oiner unregelmltigcn Spannung seiner Theile , welchr? 
Fehler man aber sehr wahrscheinlich durch eiu sorgklti- 
ges Abkuhlen vermeiden kann. Ferner schliefst das Glas 
zuweilen auch Blasen ein. Diese Blasen vvirken wie &f- 
tige, aber sehr kleine bi-convexe Linsen von einer lockern 
Substanz in einem sehr dichten Medio, oder wic eben 
so tiefc bi- coucave Glaslinsen in Luft wirken wiirden; 
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sie Icnkcn daher die von ihnen aufgefangenen Lichtstrah- 
Ieo stalk iiach der Seite ab, und veranbssen so einen 
Lichtverlust, gerade wie es dunkle Flecke von gleicher 
Griifse gethan hal)eii wiirden. I)a indcfs, seIbst wenn 
sie zahlreich sintl, ihre Gesamnitheit nur einen geringen 
Theil von der Flgche des Objectivs eines Fernrohrs ein- 
ninnnt, so ist diesor LichtverIust meistens nur von gerin- 
ger T3edcntun~. Frir die Praxis haben die Blasen, wie 
inan s a g ,  keincii aiidern Nachtbeil, als diesen Lichtverlust. 

6 )  Unter alIcu Fehlern ist der, welcher die Strei- 
fen, SchIieren und Wellen hervorbringt, am schwersten 
zu vermeiden uiid vou den nachtheiligsten Folgen. Von 
den beiden GIassorten, weIche zur Achrolnatisirung eines 
Fcrnrohrs erforderlich sind, nSiiilich dein Kron - oder 
Tafclglas und dem Flintglas, ist das letztere am schwie- 
rigsten von vollkommner B~eschaffenheit zu erhalten , wie 
aucli ans der Zusammcnsetzuiig beider Glaser bervorgeht. 
Das Kronglas bestebt aus Kieselerde, Kalk, Eisenoxyd, 
und zuweilen etwas Alkali und einer geringen Meuge 
anderer Substanzen. Diese Stoffe sind an Brechkraft niclt 
sehr verschieden, und cs entstehen daher beim Schmcl- 
Zen keine starken Streifen, wenn auch in der Zusammen- 
setzung der verschiedenen Theile des GIases eine geringe 
Ungleichheit vorhanden ist. Auch wirkt diefs Glas nicht 
sonderlich auf die Masse des 'I'ipgels, worin es geschmol- 
zen wird, so dafs es, obgleich es viele Stunden im fltis- 
sigen und erhitzten Zustande mit ihr in Bedhrung steht, 
doch nicht vie1 von ihr aufliist, and da das Aufgeliiste 
in seiner Brechkraft nur wenig von der des Glases ab- 
weicht, so entspringt daraus nur ein verhHltnifsmPCsig gerin- 
ger Nacbtheil. Ferner ist das specssche Gewiclt dcr 
Bestandtheile dieses GIases nicht sehr verschieden , und 
daher wird die Masse, vermbge der aufsteigenden Blasen 
und der durch Temperaturdifferenz bervorgerufeoen auf- 
und absteigenden StrBme, weit scbneller durch einander 
gertihrt, und der Gleichf6migkeit in einer gegebenen Zeit 
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weit naher gebracht, als es be! grtifseren Unfcrschieden 
der Fall seyn wiirde. 

Es besfeht iin 
Wesentlichen aus Kieselerde und Alkali, da die iibrigen 
Bestandtheile nur in geringer Menge vorhanden sind. 
Seine Wirkung auf die Tiegel ist etwas grofser als die 
des KronJ u ases. 

7) Beiin Flintglase sind mehrere Umstsnde g8iizlicli 
venchieden. Es bestelit zitin Drittel seines Gewichts odcr 
mehr aus Bleioxyd, und diefs gielt ihm nicht blofs das 
grofse Gewicht, sondern aucb dajeaige Verhiltnifs von 
lichtbrechendcr iind zerstreuender Kraft , wodrirch es in 
Vereinigiing mit Kron- oder Tafelglas so sch:itzbar wird. 
Eine dritte Eigenschaft dieses Glases ist seine groCse 
Schmelz- und L6seltnft. Ungliicklichemeise sind nun 
diese drei Eigenschaften cler Bildung von Streifeeu schr 
farderlich. Der gcringste Unterschied in der Zusammcu- 
setzung benachbarter Theile wird sogleich sichtbar , weiI 
das Bleioryd in seinen Eigenschaften so sehr von den 
iibrigen Substanzen verschieden ist; und eine Variation 
in den Veriraltnissen, vvelche beini Kron - und 'L'afelglase 
keine sichtbare Wirtung f i b  das blofse Auge hervor- 
brachte, wiirde beim Flintglase starke Streifen eneugen. 
Deshalb mufs hier die Mischung vie1 vollkomniner seyn, 
als bei den beiden andern Glassorten; allein ungliickli- 
cberweise vereinigt sich Alles, sie nur noch unvollkomm- 
ner zu machen. Das Bleioxyd ist eine so schwere rind 
zugleich so leichltliissige Substanz, dafs sie schmilzt und 
zu Boden sinkt, weiin noch die leichteren Substanzen itn 
oberen Tbeil des Hafens angehauft liegen; unter den ge- 
wbhnlicben Umstdnden ist die Mischung' so unvolllrom- 
men, dafs man ans deiii oberen und unteren Theile eines 
und desselben Tiegels ein Glas von sehr verschiedenem 
specifischen Gewichte bekommt. Folgende Resultate lie- 
f e n  hiezu Belege. Das Glas, aus den gewiiholichen Ma- 
terialien bereitet, hatte in den Tiegeln nur eine Tkfe von 

6) Vom i'afelglas gilt fast dasselbe. 
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serhs Zoll. and war 24 Standen lang in voller Hitze er- 
halten. Specifisches Gewicht: 
Oben 338 3.30 3,28 3,22 3,15 3,73 3,85 3,81 3,31 3,30 
Unten4,04 3,77 335 3,52 3,80 463 4,74 4,75 3,99 3,74 

Diese Unterschiede , zur Erlluterung ausgewshlt, sind 
grofs; docb stel~t es allem Anschein nach nicht zu be- 
zweifeln, dafs derselbe Zustand, wenn auch nicht in die- 
sein Grade, in jedem gewiihnlichen Hafen mit Flintglas 
stattfindet. 

8)  Einen andern merkwurdigen Beweis von dem 
Vorwalten des Bleioxyds am Boden licferten mehrere nn- 
serer Glasstiicke, als wir sie senkrecbt durchbrachen und 
der Wirkung des Schwefelwasserstoffgases aussetzten. 
Nur am Boden liefen-sie an nnd m a r  sehr stark, oben 
aber gar nicbt. 

9 )  Bei solcher Beschaffenheit der fliissigen Masse ist 
klar, dafs alle die Umstande, aIs Strfimungen, Blasen 
u s. w., welche dahin streben, das Glas durch einaiider 
zu riihren, eine Menge von Streifen und Adern von nu- 
Lerordentlicher Starke erzeugen miissen, falls sie nicht 
so lange in Thatigkeit bleiben, bis die Mischung gleich- 
f h n i g  geworden ist, welcher Zustand aber in eineor Tiegel 
mit Flintglas wohl seltcn, vielleicht nie eintritt. Denn 
vermbge seines Gehalts an Bleioxyd last das Glas be- 
st&ndig etwas vom Tiegel auf, uud da nun das an den 
Seiten und am Boden Aufgeliiste vermBge seiner grbfse- 
ren Leicbtigkeit und vermijge der von den heifseren Thei- 
len des Tiegels aufsteigenden Strbmen bestandig mit der 
librigen unversclilechterten Masse vermischt wird, so ent- 
springt daraus jene Unregelm3fsigkeit in der Zusammen- 
setzung, welche Streifen eneugt. 

10) Uese Schwierigkeiten in der Bereitung eines mi 
optischem Gebrauche tauglichen Glases schienen der Com- 
mission zwar nur bei Versuchen im Kleinen so betracht- 
lich; allein die aufscrordentlichen Kosten der Versuche 
im Groten, die zu ihnen erforderlicbe Zeit und die Un- 
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brauchbarkeit des dabei eneugten Glases ZLI irgend ei- 
nem anderu als dem vorgesetzten Zwecke, veranlafsten 
die Subcommission ernsllich daran zu denkea, ob es nicht 
miiglich sey , ein von dem gembhnlichen verschicdenes 
Glas zu machen, welches vermijge seines starkeii Disper- 
sionsvermijgens das Flintglas erselzcil lt8nne, dabei so 
leicht fliissig sey, dafs es sich umriihren und inischen 
lasse, und, ohne VerYnderung, in Gefiifsen, die innn voii 
beliebiger GriiCse zu haben vermuge, geschiuolzen wer- 
den kfinne. 

11) Nach einigen Versrichen schienen boraxsaures 
BIeioxyd und boraxsaures Bleiosyd niit Kieselerde die 
meiste Hoffuung auf einen glficlrlichen Erfolg zu gewiih- 
ren. Es wurde bald ermittelt, c?& das borarsnure Blei- 
oxyd sich BUS trocknen Materialien bereiten h e ,  und 
dat's man diesein Glaso iiiit grofsem Vortlieil Kieselerdc 
hinzusetzen kgnne ; siicli ergab sich, dafs inan die HSrte, 
die Farbe, das specilischo Gewicht, das Refractions- und 
Dispersionsvermijgen durcb eine Reihe von VerhSltnissen 
der drei Bestandthcile sehr in seiner Gewalt habc, obne 
der Masse ihre Leichtfllissigkeit zu rauben. Rerner fand 
man auch, dafs Platin sich am Besten als Material zu 
den Schinelzgehfsen eigne, und obwohl die ersten Ver- 
suclie Fehlschlugen, so ergab sich doch spsterhin, dafs 
weder das Glas noch irgend einer seiner Bestandtheilc, 
weder fiir sich noch gemeinschaftlich, die geringste Wir- 
Bung auf dasselbe austibe. Endlich iiberzeugte man sicli 
auch, dab  mehrere Arten des atis diesen Materialien be- 
reiteten Glases vennijgc ihrer physikaiischen Eigenschaf- 
ten des Flintglas in FernrOhren ersetzen liiinncn, ja dafs 
sie in einigen Fiillen demselben, wie es schien, noch 
vorzuziehen seyen. 

12) Der grofse Gehalt dieses Glases an Bleioxyd 
erforderte auf gewisse Punkte sehr sorgfiiltig zu achten, 
weil sonst unvermeidlich Streifen gebildet und die Ge- 
fii€se zerstart worden waren. Aus diesem Grunde wurde, 

nach- 
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nachdem das beste VerhaltniL ausgemittelt worden, mit 
steter Beibehaltung desselben eine Reihe von .Versuchen 
angestellt, b l o t  in der Absicht, einen Prozefs aufzufin- 
den, welcher bestandig gute Resultate liefere. 

13) Das Glas, mit weIchem ich hauptslchlich arbei- 
tete, bestand aus gleichen Proportionalen (Atomengewich- 
len) Kieselerde, Boraxshre und Bleioxyd. Die Mate- 
rialien wurden erstlich gereinigt, dann gemischt, und zur 
Fritte verschmolzen, welche dann spater in einem Platiu- 
tiegel umgeschmolzen und abgekiihlt wurde. 

14) Rehigung der Mdera’ulien. Bleioxyd. An- 
fiinglich wurde Bleiglltte angewandt, allein diese zerstdrte 
baufig die Platintiegel, weil sie metallisches Blei beige- 
meagt enthielt, welches sich mit dem Piatin Iegirte und 
dasselbe leicbt schmelzbar machte. Mennige bewirkte 
dasselbe, in Folge eines Gehalts an kobligen und redu- 
cirenden Stoffen. Beide Substanzen entbielten uberdiefs so 
vie1 Eisen und sonstige Unreinigkeitea, dafs sie dem GIase 
eine dunkle Farbe gaben, in weit hiiherem Grade, als man 
nach der gedngen Menge dieser Beimischungen glaubeu 
kiirde. Den Grnnd davon wird man spaterhin erfahren. 
Kohlensaures Bleioxyd ergab sich ebenfalls als zu unrein. 
Daher wurde zuletzt alles erforderliche Bleioxyd gerei- 
nigt, indem man es in salpetersaures Salx verwandelte, 
und ein oder mehrere Male umkrystallisirte. 

15) Zu dem Endc wurde die Bleiglatte erstlich ge- 
waschen, wobei sich eine Menge kohliger und eisenhal- 
tiger Tbeile absonderte, uod dam, iu reinen irdenen Ge- 
schirren, in verdiinnter SalpetersZure geldst, so dafs eine 
in der Hitze gcsattigte Aufliisung entstand. Vollkolnmen 
reine nnd mafssig rein0 SIurc geben nicht merklich ver- 
schiedene Resultate. Ein wenig Schwefelsiiure scheint 
nicht nachtheilig zu seyn; das schwefelsaure Blei last sich, 
wic ich gefunden, vollkommen in dein Glase auf.; alleiu 
SalzsSure mufs man ilnmer vermeiden. Wenn man Saurc, 
Wasser und Bleiglatte auf einander wirken l&t, und die 

A n d .  d.Physik. Bd.94. St.4. J. 1830. Sr. 4. L1 
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Flilssigkeit veird dabei crw&mt, sey es von aufsen 'her 
oder diirch. den cheniischen Prozefs selbst, so triibt sie 
sich bei herannahender Sattigung. Man muL dann die 
hcifse Liisuilg don der ungeliisten Bleigliitte und dem ge- 
f2llten salpetersauren Weioxyd abgiefsen, dam cine Weilc 
stehen lassen, abermnls von dern entstandenen Nieder- 
schlag trennen, and nun zur Krystallisation an einen kuh-  
len Ort bringen. Bevor man sic jedocli dahin stellt, lnufs 
man sic auf ihren Siiuregehalt priifen; sie mil's das Lack- 
muspapier stark riithetl, und wenn es iiiclit der Fall seyn 
sollte, hat man ein wenig S h r e  kinzuzusctzcn, denn dann 
werden die Krystalle coinpact und rein , auch leichter 
trennbar von den unliislichcn Substanzen. 

16) Nach 18 oder 24 Stunden giefst inan die klarc 
Mutterlauge sorgbltig ab, stiilst die Krystalle zu dern Ge. 
Bfse beraus, wid wiischt sie, zur Entfernuug jedes nn- 
lijslichcn Bodeiisatzes , wiederholt rnit klarcn l'ortioncn 
der Mutterlauge. Sie gebeii gewtlhnlich ein wenig von 
diescm Bodensatz; indefs, hat man den ProzeCs gut ge- 
M e t ,  werden die KrystaIIc ganz frei von ilim seyn. 
Wenn sie vbllig w e i t  oder blhlichweik erscheinen, brau- 
chcn sio iiicht umkrystallisirt zu wcrden ; wenn sie aber 
gclb sind, mufs man sie wieder in 'Wasser liisen, mit 
ein wenig Salpctersiiiire versetzen, und abeniials krystal- 
lisiren lassen. Das salpetersaure Salz in der Mutterlniigc 
und dem Waschwasser mufs ebenfalIs durch diese Pro- 
zesse gereinigt werdcn. 

17)  Die guten,Krystalle werden nun drci oder vier 
Ma1 mit Wasser gewascbcn, urn die Ierztcn AutheiIe von 
laslichen und unloslichen Beimengangen zn entfernen; da- 
mit sich nicht ZLI vie1 vom salpetersaaren Salze I6se, kann 
man mit demselben Wasser hinter einander mchrcre Por- 
tionen Krystalle abwaschen. Nachdeln sie so gereinigt 
siud, l a t t  man sic abtrtipfeln, bringt sie auf ein Sand- 
bad, trocknet sie unler iiftercm Umriihren, und hebt sie 
in Glasflaschen auf. Das (lurch diesen ProzeCs VOIU Ei- 
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sen und schwefelsauren Bleioxyd befreite salpetersaure 
Salz Iiefert ein Glas, welches weit heller als das mit ge- 
w6hnlichem Bleioxyd bereitete ist, und nicht die geringste 
Wirkung auf das Platin ausubt. 166 Gewichtstheile des- 
selben enthalten 11% Theile Bleioxyd. 

18) BorCrzs6ure. - Die zu diesen Versuchen an- 
gewandte Boraxssure wnrde schon rein von dein Fabri- 
kanten erhalten, doch wurde sie zuvor sorgfliltig gepriift. 
Sie wurde verworfen, sobald sie nicht weifse oder bl;iu- 
lichwei[se Krystalle darstellte, klar und glnzlich in Was- 
ser war. Ihre Liisung wurde mit Kaliumeisencya- 
nur und einem Tropfen Schwefelssure auf Eisen, ulid 
mit einer Lbsung von Schwefelwasserstoff auf andere Me- 
t& gepriift. Eine Unze der SYure wurde erhitzt und 
in ein wenig Wasser geliist; und.nach dem Erkalteu die 
abgegossene Liisung n i t  einigen Tropfen salpetersauren 
Baryts und etwas SalpetersYure auf Schwefelsliure gepr8ft. 
Aucb wurde sie auf Natron uutersucht, indem man sie 
in drei oder vier Unzen heifsen Wassers liiste, zehn oder 
funfzehn Tropfen Schwefelslure hinzufugte, und dann das 
Ganze erkalten find krystallisiren lie&. Nachdern man 
die Krystalle durch Ausdriicken von der Mutterlauge be- 
freit hatte, wurde diese abgedampft , abermals krystalli- 
sirt, und die zuin zweiten Male erhaltene Mutterlauge 
mit starkem Alkohol behandelt. Blieb hiebei eine Sub 
stanz ungelGst, so wurde sie arif schwefelsaures Natron 
gepriift, und wenn sie sich als solches ergab, wurde ‘die 
BoraxsBure verworfen. Die Boraxsaure wurde deshalb 
so eorgfiiltig auf Alkali gepruft, weil man gefunden hatte, 
dafs von ihm gewisse schlechte Eigenschaften des Glases 
herriihrten. 
’ 19) In  36 Gewichtslheilen der SO gereiriigten kry- 

stallisirten Boraxsiiure wurden 24 TheiIe trockner Siure 
angenommen. 

20) KieseZerde. - Sie wird am zweckmiifsigsten 
unter der Form eines Silicates angewandt, bestehend aus 

121 a 
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2 Proportionen Kieselerde und 1 Proportion Bleioxyd. 
Bisher habe ich als Kieselerde den be; den FIintglasma- 
&ern gebriiuchlichen Sand der Kiiste von Norfolk ange- 
wandt, nachdem er gclt gewaschen und geglfiht worden. 
Zur Bereitung des Silicats mengte man zwei Gewichts- 
theile Sand mit einem Yheil Bleigliitte oder der ihm ent- 
sprechenden Menge salpetersauren Bleioxyds (16), that 
d a m  das Gemenge in einen Hessischen oder Cornwaller 
Tiegel, und setzte nun diesen, bedeckt, in eiiiem Ofen 
achtzehn bis vierundzwanzig Stunden lang einer bellen 
Rothgliihhitze aus. Beim Herausnehmen aus deln Tiegel 
zeigte sich die Masse etwas zusammengcsunken, von 110- 
riisem Gefiige. und im Ansehen dem Hutzucker Zhnlicb. 
Nachdem sie vom Tiegel befreit worden, wurden die 
Bufseren Theile abgesondert, und die iuneren in einein 
sauberen Wedgwood- Miirser sorgfaltig gepiilvert. Um 
das Pulver nocli fciner zu erhalten, wurde es mit Was- 
ser gkschlemmt und darauf getrocknet und in Flaschen 
aufbewalirt. Hiebei wurde weder ein Sieb angcwaudt, 
noch irgend cine reducirende oder 'metallische Substanz 
mit dem Pulver in Beriihrung gebracht. Eine jede Ver- 
unreinigung der Art mufs sorgfiiltig verliiitet werden. 24 
Gewichtstheile dieses Silicats entsprechen 16 Theilerr oder 
einem Proportional Kieselerde und 8 Theilcn Bleioxyd. 

21) Die Kieselerde im Zustande dieser Verbindung 
anzuwenden , deren Zusammenselzung man genau kennen 
mufs, hat den Yortheil, dafs dieselbe verh%ltnitmafsit; 
leicht 'zu piilvern ist, und mit den andern Materialieu 
leicht zusammensclmilzt. Dak sich Eisen in der Kiesel- 
erde (und auch in der Bleightte, wean man sie auwen- 
det) befindet, ist schlimm, und ich wiirde scllon Versn- 
che zu seiner Entfernung angestellt haben, wenn ich nicht 
zuerst einen wichtigeren Punkt , niimlich die L4uffindung 
eines sicheren Verfahrcns, im Auge gehabt hztte. AGS 
einigen vorl6ufien Versuchen glaube ich schliefsen zu 
kannen, dak man eine tadellose Kieselerde bckommt, 
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wenn man jenos Silicat fein zerthcilt mit Salpeterszure 
und Wasser bebandelt , oder Bergkrystall anwendet. 

22) Einige Male stellte ich die Kieselerde aus.ge- 
piilvertem Fliutglas dar, in der Meinung, dafs diese, weiE 
sie schon im geschmolzenen Zustand gewesen, sich bes- 
ser init den andern Substanzen vermischen wiirde, und 
deshalb jeder andcrn Kieselerde vorzuziehen wzre. Ich 
achtete dabei nicbt auf das anwesende Bleioxyd und hielt 
auch das Alkali fur un&idlich. Allein eine sehr aoffal- 
lende Erscheinang zeigte, dafs vollkotnmen reine Mate- 
rialien durchaus niithig seyen. Als nh l i ch  das Glas fertig 
und erkaltet war, hatte es eine dunkel purpurrollie Farbe. 
Diese riihrte von einem Mangangehalt des Flintglases her, 
wio es sich bei Wiederholung des Versuchs einmal mit 
oinem andern Flintglase, und das zweite Ma1 rnit einem 
von uns selbst bereiteten manganfreien Fliutglase ergab; 
das lctztere Glas gab keinc Purpurfarbe, das erstere da- 
gegen eine noch dunklcrc, als vorhin erhalten wordon. 

23) Es scheint demnach, dafs dieses Glas, das kie- 
selhaltige boraxsaure Blei (und, wie ich gefunden, auch 
andere scbwere GIPser), in weit hBhercm Maafse als das 
Flintglas die Eigenschaft besitzt, die Farbe von Mineral- 
substanzen zu entwickeln ; wie denn auch das Flintglas 
in gleicher Eigenscbaft das Tafel- und Kronglas tibcr- 
trifft. Das Mangan, welcbes dem Flintglase keinc inerk- 
liche Farbe ertheilt, bewirkte in dem angefiihrten Falle 
die starke Fiirbung nach einer acht- bis neuninaligen Ver- 
diinuung durch das schwere Glas, denn das anpwaudte 
Flintglas betrug nur 4: der ganzen Masse. Auch das Ei-: 
sen cneugt, wie ich durch einige Versuche gefunden, 
mit diesen schweren Gliisern eine starke Fj;rbung; wor- 
aus dann die Nothwendigkeit bervorgeht, dafs man SO- 

wohl bei Bereitung der Materialien als bei Verferligung 
des Glases sorgfallig alle metallische Beimengungu am- 
schlie Cse. 

24) Die Anwendung des Flintglases, selbst cines 
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manganfreien, ist doch schsdlich, weil es Alkali enthllt, 
welches, wie schon gesagt, nachtheilige Wirkungen her- 
vorbringt, , unter andern das Glas sehr ZM Blindwerden 
geneigt macht. 

25) W a s  nun die Verhiiltnisse der Materialien be- 
trifft, so hat man zu nehmen: 

154,14 salpetersaures Blei, welche 
enthalten 104 Bleioxyd 

#i,OO Bieselsaures Blei 

42,OO krystallisirte Boraxslure 24 trockn. Slure 
_L_ 

152 

aus welchen Mengen 152 Theilen Glas entstehen. Man 
zerreibt die Ingredienzen in einem reinen Miirser und 
vermischt sie mit einander, wobei man den Gebrauch 
von Metallen oder unsauberen Werkzeugen sorgfiltig 
vermeiden mufs. 

26) Die Mischung wird nun geschmolzen und im Ro- 
hen zu Glas gemacht. Diese vorbereitende Operation 
ist niitbig, weil die Masse, wenn sie auf einmal in den 
Gutofen gebracht wiirde, wegen der in grofser Menge 
sich verfliichtigender Stoffe , leicht iiberkochen kannte; 
auch sind die sauren Diimpfe; wenn sie a i d  nicht auf 
das benachbarte Eisen und die iibrigen Theile dcs Ofens 
schsidlich wirkeo, mindestens sehr lastig. Deshalb wurde 
zu diesem ProzeCs ein eigner Ofen erbaut, den man im 
Anhange beschrieben findet. Hier mag die Angabe ge- 
niigen, daCs dieser Ofen unmittelbar neben dem Feuer- 
heerd eine horizontale Kammer bildet , welcbe durch 
eine mit kreisrunden Lachem versehene Eisenplatte be- 
deckt ist. Die Tiegel stehen auf dem Boden dieser Kam- 
iner und ragen durch die Lbcher etwas iiber die Platte 
hervor. Hiedurcb erhalten die Tiegel das Feuer nnr selir 
vertheilt, iind da ihre Mundung sich aufserhalb des Ofens 
befindet, so kaiin keine reducirende oder firbende Sub- 
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stanz vom Feuer hineinkommen, wHlirend ineii mit der gri.jfs- 
ten Leichtigkeit die Mischung einfullen, das Schmelzen be- 
achten, und das Glas ulnruhren und endlich ansschiipfen 
lraun. Solcher LBcher Zuni Einsetzen der Tiegel sind funf 
bis sechs im Ofen, von denen inan indefs zur Zeit niir im- 
mer einige gebraucht; die ubrigen werden mit Tiegeldeckeln 
zugedeckt. Auf dem Feuerheerd werden Steiukohlen ge- 
braunt und zwischen den 'I'iegeln Cokes, welche man zit 
dieseru Ende diirch die unbenutzten Liicher hineinbringt. 
I)ie Deckplatte des Ofens ist, ziir Ziiruclrlialliiiig der Hitze, 
mit einer zweiten Eisenylattte, oder besser uoch niit ir- 
denen Platten belegt. Die Tiegel sind vou reiner Por- 
cellaiimasse und so diion als inaglich. Ihre Deckel sind 
Rbdampfschalen , und betriichtlich griifser als die MUn- 
dung der Tiegel; sie ruhen auf den irdenen Platten und 
beruhren die Tiegel nirgends; sic verhuten, dafs nichts 
in die Tiegel falle und keine Dknpfe in das Geniach tre- 
ten. Die lelzteren werden durch den Luftzug im Schorn; 
stein seitwlrts bortgefiilirt, so dafs sie den Arbeiter nicht 
belgstigen. Die Beckel werden, wenn man die Tiegel 
iiffnen will, mittelst eiues Platindrahts , der ausweudig 
uber die Mitte geht und mit beiden Enden uin den un- 
teren Rand gebogcri ist, ein wenig gehoben, so dafs man 
sie n i t  einem uitten etwas gekrummlen Eisenstabe leicht 
fortnehmen kanu. Man mul's indeb sorgfiltig darauf se- 
hen, dafs hiebei niclits in die Tiegel falle, und dafs die 
Deckel an einen sauberen Ort liiiigelegt wer+u. 

27) Dieser Ofen erwiels sich, da er wit einem ho- 
hen Schornstein versehen war, als sehr wirksam. Die 
'I'iegel, you deren Gute inan sich zuvor iiberzcugte, wur- 
den allniiilig erhitzt, zu Anfange der Operation nicht uber 
die dunkele Koth;;luhhitze hinaus. Dann wurde die oben 
beschriebene Mischung (25) hineiugethan und die Tiegel 
bedeckt. Sogleich begann das salpetersaure Bleioxyd sich 
zu zersetzen uiid die Boraxsaure ihr Wasser zii verlie- 
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ren , worauf kch dann die feuerfesten ‘Bestandtheile mit 
einander vereinigten. Es ist merkwurdig, dafs, obgleich 
sich eine betrachtliche Menge Boraxsaure mit dem Was- 
ser sublimirt, wenn man die wasserhaltige Slure fur sich 
erhitzt, dennoch bier, wegen der Gegenwart dcs Blei- 
osyds, kauin eine Spur zu verdampfen schicn. 

28) Die Hitze darf nicht zu sehr gestcigert und die 
Operation nicht ubereilt werden, damit das Aufsieden 
alimalig und gut von Statten gehe, und die Matcrialien 
sich nach und nach in Glas verwandeln. Bevor die erste 
Portion ganz geschmolzen ist, bringt man eine zweite 
binein, und, wenn auch diese anftingt zu sciimclzcn, eine 
dritte, je nach der Menge dcs Glases und dcln Zustandc 
des Tiegels. Weiin Alles geschmolzen ist, stcigert inan 
die Temperatar, doch nicbt zu sebr, damit der Tiegel 
nicht Gefahr Icicle, und riihrt das U a s  mit dem weiter- 
hin beschricbeneu Platin - Recheu gut durch einander. 
Endlich schspft man das Glas mit einer Platin-Kclfe Bus, 
und giefst es entwedcr in Kapseln, die aus altem Platiu- 
blech roh zusainmengebogen siud, oder in irdenc Schaa- 
Ien, die vie1 destillirtes Wasser enthalten. Im Ictzteren 
Falle, wo man es im fein zertheilten Zustande bekommt, 
mufs maii es auf einem Sandbade trocknen und in sau- 
beren Flaschen aufheben. 

29) Wenn man die Tiegel in Acht genommen hat, 
so kann man dieselben, nachdem sie geleert worden sind, 
zwei, drei, vier und mehrere Male zu derselben Opera- 
tion gebrauchen; allein man mufs ja darauf sehen, dafs 
sie keine Risse bekommen, durch welcbe das Glas in 
den Ofen fliefsen wiirde; wenn es der Fall ist, mufs, 
statt des schadbaften, ein neuer Tiegel genommcn werden. 

30) Die auf’diese Weise bereitete Fritte wird nun 
durch die folgende Operation in fertiges Glas verwandelt. 
Die GrGfse der Piatte muls deshalb zuvor b e s h m t  wer- 
den. W i r  wollen annehmen, sie solle 7 Zoll iii Qua- 
drat und 0,s Zoll in Dicke enthaltea, was die Dimensio- 
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nen der griifsten Platte sind, die bisher gemacht wurde. 
Die hiezu niithige Kapsel erfordert ein Platinblech von 
wenigstens 10 Zoll in Quadrat. WIre das Blech etwa 
grofser, so zerschncide man es daruuo nicht, sondern 
forine daraus eine Kapsel mit hiiheren Randern als ge- 
rade niithig sind, oder gebrauche es erstlich zu einer 
griilseren Glasplatte 81s die beschriebene. Es mufs so 
dick seyn, dafs der Quadratzoll wenigstens 17,5 Gran 
wiegt, auch ist es wichtig, zu seiner Bereituni; einen guten 
Platigzain oder den guten Theil eines solchen auszuwiih- 
len, und darauf zu sehen, dafs es langsam und mit Sorg- 
falt aiisgewalzt werde, damit es durch schmutzige oder 
harte Theile keine Liicber bekomme. W i e  ich hihe, 
wird diets am besten erreicht, wenn man das Platin zwi- 
schen zwei sauberen Plallen von gutem Kupfer auswalzt. 

31) Man legt das Blech auf Papier oder Tuch, das 
auf einem ebenen Tisch ausgebreitet ist, reinigt es mit 
eineur Stuck Tuch und etwas Wasser oder Alkohol, und 
erhilzt es dann iiberall durch eine gro te  Weingeistlampe. 
Nun uutersucht man sorgfZltig, ob es auch Liicher habe. 
Scheint das Metal1 irgendwo hakig (dragged), was sich 
durch eine Kauheit dcr Oberfliche, oder durch kurze 
Parallellinien, senkrecht auf dem Lauf der WaIze, zu er- 
kennen giebt, so bezeichnet man solche Stellen, am be- 
sten durch Dinte. Wo ein Schiippchen ist, oder eine 
kleine Stelle zusammengefalzt ist, macht man ebenfalls 
ein Zeichen. Zeigt sich ein schwarzer Fleck (zuweilen 
nur anhaftender Schmutz oder Feilstaub [gn't]), so un- 
tersuche man ihn, schabe ihn mit der Spitze eines Fe 
dermessers ab, und bcmerke seine Stelle ebenfalls. Alle 
diese Stellen und die gauze Platte m a t  man jetzt noch- 
mals einer strengen Prufung auf Liichcr unterwerfen. 
Diese besteht darin, dafs man die Platte in einem finstern 
Zimmer dicht vor das helle Licht einer Kerze oder Lampe 
halt, und jedes sichtbare Loch anzeichnet. Man mufs 
hiebei auf's Sorgfiiltigste und Kleinlichste oerfahren, da- 
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bei die Platto in verschiedene Ricbtungen gegen das ticht 
stellen, weil die Lacher zuweilen scbief sind, arich dar- 
auf acbten, dafs nicht die Lichtreflexion von erlcuchteten 
Gegenst'inden, wie z. 33. den Hsnden, auf Seite dcs Ge- 
sichts, zu falschen Anzeigen Veranlassuiig gebe. Die Zei- 
chen lnufs nian iminer neben dem Loche, etwa 2 oder 
+ 2011 davon ab, und bestlndig in derselben Hichtuug 
oder nach derselben Kante bin macheu; denn alstlann 
Sind die Locher leicht wieder aufzufiuden. 

32) Die durch diesc 'Untersuchung aufgcfundenen 
LiZcber verschliett man durch kleine Stiicke Platiu, die 
man mit Gold aufliilhet; denn Gold kann wie Platin ohne 
Schaden zu diesen Versuchen angewandt werden, sobald 
nur keine reducirenden Stoffe vorhanden sind. Bas Gold 
wendet man in der zarten Zertheilung an, wvie inan es 
aus seiner LOsuug durch schwefelsaures Eisenorydul ge- 
fiillt bekommt, doch iiiufs es gut ausgewaschen seyn? 
Die aufzuliithenden Blattchen schueidet inan aus eiiieui 
sauberen I'latinblech quadratisch oder rectangul6r. Mit 
einer Weingeistlawpe und cinem Listbrohr kann man iu 
der Regel die erforderlicbe Hitze hervorbringen. Bei dein 
Anliithen bringt man erstlich ein wenig von dem gepiil- 
verteu Golde auf das Loch, driickt es mit eincin saubc- 
Fen Iustrumente flacb und erhitzt es auf einen Moment 
von unteu her mit der Weingeistlampe, dainit es ein wc- 
nig festhnfte; dann legt man .das PlatinbLttchcn bebut- 
sam auf das Gold und trcibt die Weingeistflarnuie xnit 
dem Lolhrohre gerade gegen das BlZttcben. GemOhnlich 
kolnrnt das Gold augeablicklich in Flufs, und das Blm- 
chen in innige Bcriihrung mit der Platte. Wenn die 
Operation wohl gelungen ist, erscheint das Gold rund 
herum an der Kante des Blsttchens, und im geringen 
Grade in dem Loche auf der andern Seitc der Platte. 

33) Zuweilen wenn das Blittchen etwas grofs, oder 
das Loch in der &Ute der Platte jst, reicht die Ntze 
uicht aus, das Gold vbllig zu schmelzen und eine voll- 
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kommene AdhSsion zu Stande zu bringen. In soIchen 
Fallen legt man ein einfaches oder doppeltes Stiick Blatt- 
platin lose auf den Theil; diefs verhindert den Warme- 
verlust von der obern Flacbe, und bewirkt baufig eine 
solche Temperaturerhohung, dafs die L6thang vollstandig 
gerath. In den wenigen Fallen, wo dieses Mittel nicht 
half, nahin ich ineiqe Zuflucht zu dem Marcet’schen 
Geblase, indem ich eine kleine Blase init Sauerstoffgas 
fiillte, und dasselbe durch cine Alkoholflamme trieb. Die- 
ses gab immer eine sehr kriiftige Hitze, und 15 bis 20 
Cubikzotl Sauerstoffgas reichten dabei fur viele Opera- 
tionen aus. 

34) Durch das Aufliithen solcher Blsttchen lassen sicb 
nur kleine Lacher, etvvva von der GriiCse cines Nadelstichs, 
und kleinere verschliersen. Die Blattchen Iiithet ~ n a n  an 
die Oberfliiche der Ylatte, welche bei der Kapsel die 
Xufsenseite bilden SOH; deshalb untersucht man, vor dem 
Lothen, beide OberflHchen der  Platte, und ninimt die 
glanzendste und vollkommste zur Innenseite. Die Blatt- 
chen haben, aufser dafs sie die Verschlietung der Lii- 
cher durch das Gold vermitteln, noch einen griifseren 
Nutzen. Denn die Hitze, welche die Kapseln, wenn sie 
mit dem Glase gefrillt sipd, ertragen miissen, ist niehr als 
hinreichend, das Gold zu schinelzen, und wenn es also 
nicht durch das Platin unterstutzt ware, SO wtirde es, 
durch das Gewicht dcs Glases und das Umriihren, leicht 
herausgedrangt werden, und die Kapsel leck machen. 
1st aber ein Ylatinblgttchen da, so wird es, wenn auch 
das Gold in FluL gerzth, durch Capillarattraction so fest 
gehalten, dafs es nicht von der Stelle weicht, da es 
auch, als an der Aufsenseite befindlich, nicht durch das 
Umriihren verschoben werden kann. Ueberdiefs verbin- 
den sich Gold und Platin bei lang anhaltender Hitze so 
vollkommen, dafs sic eine weifse Legirung bilden, die 
bei d i e m  Hjtze nicht schmilzt. 

35) Die Platinplatte wird nun zu einer Kapsei ge- 
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bildet, eozu man als Form ein diinnes Brett gebraucht, 
welches fur den gegeiiwiirtigen Pall 7 Zoll in Quadrat 
halten mufs. Diefs Brett legt man auf die Platte, ditickt 
es stark nieder, und biegt nun die Rinder an den Sei- 
ten in die Habe; hat man es in die Mitte gelcgt, so blei- 
ben iiberall fiir die Rtnder anderthalb Zoll. Da indefs 
die Platte mehrmals gebraucht werden 5011, so ist es vor- 
theilhaft, diefs Brett etwas aufserhalb der Mitte zu legen; 
denn dann kann man es, bei eiuer zweitcn oder dritten 
Anwendung, ein wenig verschieben, so dats die Falze 
nicht genau die niimlichen Stellen einnehinen, was die 
Gefahr vermindert, dafs das Platin beiin Unibicgeii LO- 
cher bekommt. Besonders die an den Eclreu. der Kap- 
seln nbtbigen Scbnauzen machen die nsmlichen Theile 
des Bleches zur Ertragung einer zweiten oder dritten 
Beugung unfahig ; indcfs vermeidet man die mehrmalige 
Beugong an einer uud derselben Stelle, wenn man die 
Holzform das eine Ma1 mehr nach dieser Seite, das an- 
dere Ma1 mehr nach jener riickt. Die Sorgfalt firr die 
Erhaltung des Platiiibleches zu mehrmligem Gebrauchc 
ist wegen seines hohen Preises durchaus nothwendig. 
Eine Plattc von angegebener GrOLe kostet etwa 6 Lstrl. 
10 Schll. (44: Thl.), und wenn sie abgenutzt ist, hat 
sie nur den halben Werth. Es macht also einen bedeu- 
tenden Unterschied in den Auslagen fur das Glas, ob 
man eine solcbe Platte nur einmal, oder zwei-, drci und 
viemal gebraucht. 

36) Nachdem man die Holzform zweckmalig auf 
das Platinblech gelegt hat, biegt man die Seiten dessel- 
ben rechtwinklich in die Hiihe. Dadurch entstehen an 
den Ecken vier hervorragende dreiseitige Schnauzen, wel- 
chc man umschliigt und dicht an die Seiten der Kapsel 
druckt, die jetzt fertig ist. Das Zusammenkiieifen dieser 
Schnauzen ist von grbfserer Wichtigkeit, ais man wobl 
anfangs glaubt. Die Platte ist selten so regelmafsig, dafs 
die beiden Seiten, welche in eincr Eckc zusammensto- 
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{sen, von gleicher Hbhe sind; auch, ist diefs tlicht eiomal 
zu ivfinschen, und die vorhin empfohlene unspimetrische 
Lage der Holzform . (35) verhindert es v8llig. In die- 
sem Falle ist eine Seite der zusaminengefalzten Schnnuze 
haher als die andere, und. wenn die Schnauze so uinge- 
bogen ist, dafs sie dicht an der.Kante der Kapsel liegt, 
so entsteht eine Ar t  von IIebes, welchir sich vermiigc 
CapilIarer Wirkung fiillt und fortwlihrend von dem Glase, 
so .]ange es fliissig ist, etwas fortfiihrt, ungeachtet alle 

uber das'Niveau der Fliissigkeit in der Kaysel 
hervorragen. Diefs kann bei einem lang dauernden Ver- 
such grofsen Nachtheil hervorbringen. 

37) Ich habe sogar gefunden, d a t  eine solche capil- 
lare Hebemirkung bei gleicher Hirhe der beiden Kantcn 
einer Schnauze eintritt, wcnn sie nur niedriger sind als 
die Seite der Kapsel, gegen welche man sie angedriickt 
bat, Die Eckschnauzen wurden daher so umgelegt, dafs 
von ihren Kanten die hbhere einwarts lag, und beide 
Lbher waren als die anliegende Kante der Kapsel. Urn 
diefs zu erreichen, biegt man die Seitenwande nicht senk- 
recht in die Hahe, sondcrn oben ein w m i g  auswsrts. 
Die erforderliclic Neigung giebt man den Schnauzen darch 
eine Forin, besteliend aus eincm dicken quadratischen 
Stiicke Holz, dessen vier Ecken in verschiedenem Grade 
schief geschnitten sind. Wenn die Schnauzen der Kapscl 
erst unrichtig geformt sind, wird man ihnen, nach einigen 
Versuchen, mittelst der Ecken dieses Holzstucks leicht die 
erforderlichc Neigiing und Lage geben. Fig. 1. Taf. VIIL 
zeigt eine gut und eine schlecht gefalzte Schnauze. 

38) .411es, WBS die Falze, besonders in den Schnau- 
Zen dcr Kapsel, verandern kann, mufs verlnieden werden. 
Je dicbter die Eckschnauzen zusammengekniffcn werden, 
Jest0 weriiger Glas dringt in sic, und desto geringcr ist 
such die Gefabr, dafs das Platin beim nachherigen Ab- 
ziehen porn Glase eingefissen werde. Einc zu grofse 
Berubrun;; der Schnauzeii mit den Seiten des Kastens 
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mufs man verhindeh, weil sie sonsf Ieicht wlhrend des 
Uiliriihrens zusarnmenschweifsen, und das Platin zu fer- 
nerem Gebrauche untauglich machen. 

39) Nachdem dielKapse1 fertig ist, mufs man sie aber- 
mals auf Lacher untersuchen, irstlich, wie zuvor beschrie- 
ben, durch ein Licht (31), und dann auf die folgende 
Weise. Man setzt.sie auf Fliehpapier und giefst so viel 
Alkobol hinein, dafs er noch ein $ Dder 4 Zoll unter 
dem niedrigsten Rand stehen bleibt, so dafs nichts von 
ihin an den Seiten oder Ecken herausflieken kann. GroLe 
Lacher werden hiedurch, augenbIickIich sichtbar; allein 
um kleine aufzufinden, mufs man das Ganze, nachdeln 
nian es, zur Verhutung der VerdampFung, mit einem 
GefiiCse bedeckt hat, einige Stunden ruhig stehen lassen. 
Die Befeuchtung des Papiers zeigt dann, ob und wo ein 
Loch oder eine schlechte Schnauze ist, und durch Ver- 
schieben der Kapsel auf dem Papier kann man dann Ieicht 
eine jede feuclite StelIe auffinden. Zuweileii sind die 
Llicher so klein, dafs der Alkohol nicht hindurchgeht, 
Verdiichtige Stollen dieser Art und verdachtige Schnau- 
Zen inufs man rnit einer saubern Spitze von Fliefspapier 
untersuchen, welche bald durch ihr Anseheu zeigt, ob 
hier etwas Alkohol durchgegangen ist. Doch mufs man. 
sich hiebei in Acht nebmen, dafs man das Papier, beson- 
ders in deli Schnauzen, dem oberen Rande des Platins 
nicht zu nahe bringt, weil man dadurch eine falsche An- 
zeige bekiime. Kleine Locher schaden im Ofen ~iicbt 
viel, doch mufs man kcineu Fehler stehen lassen, der zu 
verbessern ist. 

40) 1st die Kapsel schadhaft, muk man den Alko- 
hol niit einem kleinen Heber herausziehen, die Lacher 
auf die zuvor boschricbene Weise ( 32) verlfilllen, und 
dann die Kapsel abermals auf dieselbe Art priifen. Er-, 
Preist sie sich > a h  gut, SO erbilzt man sie, nachdelli man 
den Alkohol entfernt hat, iiberali mit einer grofscn Wein- 
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geistflamme bis znm Rothgltihen, und verwahrl sie dann 
bis zu ihrem Gebrnuche an einein saiiberen Orte. 

41) Wenn das Platin schon gebrauclit worden ist, 
niufs man sich zuerst versicherii, dafs V O I ~  deiri llteren 
Versuch kein Glas mehr dnrnn Lnftct. Findet sich ir- 
gendwvo etwas, so inuk man die Platte noch Ilnger in 
der schwachen Sliure liegeu lossen, worin man sie nach 
Beendigung des Versuclics gelegt batte. 1st sie vom Glas 
befreiet, so mufs man noch untersuchen, ob sie auch durch 
die cheinische Action gelitten hat. Jede Stelle ist angcgrif- 
fcn, welche ihr Ansehen verlindert hat, und welche, wenn 
sie niit einer Wcingeistflammc bis ziiin Rothgliilien cr- 
bitzt wird, anlsuft. Es hlingt von dem Grade der Ein- 
wirkung ab, ob die Platte zutn fcrneren Gebranche an- 
wendbar ist oder nicht. Xei gchiirigcr Anstellung des 
Versiichs findet iibrigens keine Verletzung (larch cheuii- 
sche Einwirkung statt. 

42) Nun mufs man vor dem Lichte untersuchen, 
ob, besonders in den Falzen der Schnauzen, Liicher vor- 
handen sind, und ob das Platin irgendwo zusammenge- 
schweifst ist; jeder Fehler der Art muEs wie zuvor 
(31) bezeichuct werden. Dann legt man die Platte, aiif 
einern ebenen Tische, zwischen zwei Bogeu Scbreibpa- 
pier kind ebnet sie durch ein Falzbein oder durch irgeiid 
eine andere glattc Substanz. Wenn  der Platte noch 
Glas anhahet, so leidet sie hiebei fast ilniiier Schaden. 
Hierauf vierden die Liicher verliitliet und ausgebessert. 
wobei man die Bilttcben an dieselbe Seite befesti, at , wie 
vorbin. Encllich wird die Forni auf die Platte gelegt, jc- 
doch in auderer Lage als friilier, diese an den Rludern 
aufgebogen, und die Kaysel uoclirnals untersucht. 

43) E s  ist gut, das Platin niemals kleiner als nathig 
zu schiieiden, dagegen es iminer zu der gr6i'stmiiglichen 
Clasplatte zu benutzen. Denn d a m  kaiin man beiin 
zweiten oder dritten Male Heinere Formen anwenden, 
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wodurch die Falzen niemals auf dieselbe Stelle kommen; 
und da es gewbhnlich die Seiten der Kapsel sind, wel- 
che schadhaft werden, so kann man den mittIeren Theil 
des Biechs noch zur Bereitung kIeinerer Glasplatten ge- 
brauchen. 

Sollten so grofse Glasplatten erforderlich seyn, dafs 
man das Platinblech zu den Kapseln nicht aus einem 
Stiicke haben kiinnte, so wiirden sich ohne Schwierig- 
keit mehrere Bleche mit Gold dicbt an einander When 
lassen. 

44) Um das GIas fertig zu machen und abzukiih- 
len, ist ein von dem friiheren verschiedener Ofen erfor- 
derlich, den man im Anhang genau beschrieben findet. 
Hier mag nur erwiihnt seyn, dafs er besteht: 1) ausei-  
nem Feuerheerd, wo Steinkohlen gebrannt werden; 2) aus 
eioer Abthe:'. daneben, die zugleich als Ofea und 
Rauchfang dient, und 3) aus einer Karnlner dariiber, die 
vom Feuer erliitzt wird, ohne dafs Flamme und Rauch 
hineintrcten khnen.  Es ist in dieser Kammer, wo das 
Glas fertig gemacht wird, wo man, vermijge getroffe- 
ner Einrichtungen , die Masse schmelzen und umruhren 
kann, ohne dafs irgend eine unreine oder reducireude 
Subsfaoz bineinzufaIIen im Stande w8re. 

45) Der Feuerheerd ist von gew6hnlicher Construction, 
und erhiilt das Brennmaterial durch eine Oeffnung in der 
Vorderseite. Ich habe guten Grund, den Durchgang von 
Wasserdampf durch die Stiibe des Rostes fiir sehr, niitzlich 
zu halten, uud deshaIb stelle ich eio eisernes Gef3fs mit 
Wasser in den Aschenheerd. Hiedurch bleiben die Rost- 
stdbe sehr kuhl und brennen nicht weg; sie sind leicht 
von Schlacken rein zu erhalten, die Luft findet freien 
Zugang' zu dem Feuer, und die Thatigkeit des Ofens 
bleibt mebrere Sttinden hinter eiaander sebr grofs. 

46) Dsr Thcil des Ofens unter der Kammcr erfor- 
dert eine besondere und sorgfttltige Einrichtung; denn 
nicht nur mufs hier die Hitze bis zum Erlyeichen der 

Ma- 
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Materialien gebracht werden, sondern auch dabei der Bo. 
den eine solche Festigkeit haben, dafs er in dieser Hitze 
ein Gewicht von mehreren Pfunden Stunden lang ertragen 
kann, ohnc nachzugeben. 

47)  Zwei oder lnehrere Ldcher an den Seiten des 
Ofens dienen zur Hineinbringung der Cokes, mit denen 
diese Abtheilung gelieitzt wird , und kirnnen ngthigenfalls 
durch Ziegelsteine verstopft werden. Die Bodenplatten 
der Kammer ruhen an den Seiten auf hervorspringenden 
Leisten und in der Mitte auf feuerfesten Ziegelsteinen, 
die fest und in solchen ZwischenrHumen aufgestellt sind, 
dafs sie weder dem Durchgang der Fiamrne und des 
Rauchs, noch der Einfiihrung der Cokes hinderlich sind. 

48) Der Nutzen der Cokes ist bier, wie bei dem 
friiheren Ofen, sehr g ro t ;  denn erstlich geben sie in 
Verein mit der Flamme vom Feuerheerd eine ganz hin- 
Iiingliche Hitze, und dann braucht man sie aucb nicht, 
wic die Steinkohlen, umzurlihren und zu zerstofssen, was 
den diinnen Boden der Glaskammer leicht zerstilren khnte. 
Ueberdiefs bewirken sie die vollstlndige Verbrennung 
des vom Steinkohlenfeuer eneugten Kauchs, welcher bei 
unserem Ofen anfsnglich so betrachtich war, dafs wir, 
wiirde er so fortgefahren haben, die Versuche hltten aus 
der Kilnigl. Institution verlegen; und dann vielleicht ganz 
aufgeben miissen. 

Der Rauchfang ist von gleicher Art wie der beim 
friiheren Ofen, und hat ein Schofs zur Regulirung der 
Hitze, welches besonders beim Prozesse des Abkiihlens 
von Nutzen ist. 

49) Die Kammer war ankinglich von Gufseisen, ah 
demjenigen Material, welches die erforderliche Tempera- 
tur ohne Schmelzung ertragt, die Hitze gut leitct, und 
sich leicht in erforderlicher Gestalt erhalten lafst. Die 
oberen Oeffuuugen waren clurch Deckel von Schmiede- 
eisen verschlossen. Bei den ersten Versuchen schien die& 
Alles ganz zweckrniifsig; als aber bei Fortsetzung dersel- 

Bnnal. d. Phyoi k. B. 94. St 4. J. 1830. S t. 4. M m  
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bell eiue lang anhaltendc Hitze niithig war, gab der Bo- 
deu nach und zog sich; uiid als man, urn diefs zu verbessern, 
die Kapseln durch uatergestreuten Sand gcrade stellte, hang  
die Hitze nidit inebr gcliiirig zu dem Glase, wiihrend der Bo- 
den sich so erhilzte, dal's er sckmolz. Ueberdiel's hatte diese 
Einrichtung noch dcn Eacktheil, dab, wenn die geriiigste 
Menge Glas zur Kapsel hiiiausHoL uud das Eisen be- 
riilirtc, augcnbliclrlicli C h i  reducirt -wurde, welchcs die 
Scbmelzung des Platins veraidafste; so dal's in cinem Mo- 
ment die Rapsei zerstiirt, das Glas geschwvtint und ver- 
dorben, und dcr Boden, mit Blci*iiberzogen, zu ferne- 
rem Gebrauchc tiutauglich gemacht ward. 

50) Endlich murde noch cine sehr sonderbare Wir- 
kung des Eisens entdeckt, wegen welcher es durchaus 
verworfen werden uiukte. Glasplatten niimIich, weIchc 
in arideren lIezicliuiigcii selir gut zu seyn schicncn, schlos- 
sen h ~ u l i g  so dwikle rauchige Wolken cin, dafs sic ganz 
unbrauchbar waren. Diese Wolken lionnten weder VOII 

einer Unreinheit dcr angewandten Materialien, nocli vou 
zuf:illig hincingcfallencn Stoffen herriihren; und da das 
Platin in dicsen E'iilleu iuiner verlndert und angegriffen 
war,  so verlnuthete ich anhnglich, dsfs in holier Tern- 
peratur zwischcn iliiii und deln Glase cine besondere 
Wechselwirkuug statlfinde. Indcfs konnte bei eigeads 
dazu angestellten Versuclien keine Wirkung der Art eiit- 
de.-,kt. werden, wie sehr man auch das Platin zertheilt uud 
die Temperatur gesteigeri hatte. Die Platinkapselu uiit 
deui Glase standen cntweder unluittelbar auf dcin Boden 
der eisernei~ Yfarine, oder, dcr grafseren Sictierheit we- 
gen, auf einem untergelegten Platinblech, und das Game 
war init einer utngekehrten Abdampfscbaale bedeckt, wel- 
che in der grohen Kammer gewissermafsen eine kleinere 
bildete. In d iesm abgeschlossenen Raulne wurde der 
Sauerstoff der Luft bald durch das erhitzte Eisen absor- 
birt und Oxyd gebildet, zugleich aber auch aus der Kohle 
des GuCseisens eine Portion Kohlenoxydgas. Bei der 
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boben Temperatur, die man geben mufste; reducirte nun 
das Kohlenoxydgas eine Portion des Bleioxyds im Glase 
zu Metall, wlhrend es selbst dadurch in Kohlenssure 
iiberging; sobald aber die Kohlensaure mit d e n  erhitzten 
Eiseri in Beruhrung kam, wurde sie wieder in Kohleli- 
oxydgas verwandelt, welches dann auf das Glas die re- 
ducirende Wirkung wiederholte. Auf diese Weise wurde 
dann das Glas mit rauchigen Wolken von metallischem 
Blei verunreinigt. Diefs reducirte JHci war es auch, das, 
indem es sich rnit dein Platin Iegirte, demselben die im- 
mer sichtbaren Spuren einer chemischen Verletzung er- 
theilte. Jetzt war es erkllrlich, wic sich bei frliheren 
Versuchen auf eine ganz unbegreifliche Weise Liicher in 
den Kapseln bilden konnten. Bei den eigends zur Auf- 
kllrung dieses Piinktes angestellten Vcrsucheii war das 
Glas zuweilen nur an der OberHeche geschwlnt, unten 
dagegen ganz klar, und die I’latinkapsul, die dann IiZinfig 
im Niveau der Oberfllche des Glases wie init eineni Messer 
durchgeschnitteii erschien, zeigte sich unterhalb ganz un- 
verletzt. In andern FSllen war die Triibiing an der Ober- 
fltiche grilfser, und sic hatte sich, wie Fett auf heifsem 
Wasser, in kleincn Tropfen gesammelt, welche, wie es 
eine Untersuchung ergab, aus weichem, metallischem, gbn- 
zendem Blei bestanden. Manchmal hing ein weit grale- 
rer Tropfen von der Mitte der Oberfllche in das Glas 
hinein, nur so eben getragen, und bereit, bei der gering- 
sten Erschiitterung untenusinken; und zuweilen war der 
Boden der Kapsel durch solche eben gebildete und nie- 
dergesunkene Bleitrilpfchen dnrchbohrt, und das Glas be- 
gann. auszufliefien, wlhrend iiber den Lijchern, an der 
OberflZche, neue Trtipfchen im Werden begriffen waren. 

51) Da demnach das Eisen sich als unbrauchbar er- 
wies, wurden die Seitenwtinde der Kaininer von Back: 
steinen, und der Boden derselbm von Ziegelsteinen er- 
baut;, letztere ruhten an den Seiten auf Leisten und in 
der Mitte auf feirerfesten Backsteinen (47), konnten a h  

M m  2 
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lei& umgewechselt werden. Die vorhin angewandten 
D&el zum Verschliofsen der Kammer von oben her 
wurden beibehalten. 

52)  Bei hnwendiing dieses Materials zur Kammer 
ist es, wegen seiner geringen W;irmeleitung, weit sclwie- 
riger, den Substanzen die ni)tbige Ilitze zu gebeu, und 
es war daber erforderlich, cine Irdcnwaarc auszumittciu, 
die, wahrcnd s i e  Festigkcit genug babe und keinen nach- 
theiiigen EinHuEs ad das Glas und die Kapseln ausabe, 
aucb die W3rm gut leite Nach vielen friichtlosen Ver- 
suchen fmd sich, dafs Platten iuls der Masse der Corn- 
waller ‘I’iegel am zmeckm5ki;;sten seyen. Wir crhiclten 
sic, durch Vermittchng unseres Prkisidentcn, VOR Hrn. 
M i c  he l l  zii Caleoeck in Curnwal.1, der uns bereitvvillig 
und eifrig in uiisern Uutcrsiichungen untersliitzte, indem 
er uns GeGCse von jeder G r i i k  und Gestalt aus diesem 
Material licfcrtc. 

53) Die CornwaIIer Platten, wiewohl sie dcm he€- 
tigstcn Ofcnfcucr widmstehen, besitzen niclit vie1 Cohii: 
sion urid fiihlcn sich sniift an. Durck Abwiben kariit 
ninn iliiien lcicht cinc n,Iai[c Fl’jche, SO wie jcde erfor- 
dcrlichc Dickc gcbcn. IJei eiwr Dicke oon 4 Zoll Laheir 
sic. Starkc geiiiig, uin k &la zuvor beschricbeneu OCcir 
(47) dic crfordcrlichcn Substanzcn zu trageu. Sie rci- 
t c n  acder, noch springen sie in Stiicke; ollein sic sh~d 
po&, wie in griilscrein oder geringerem Grade a h  Sub- 
stanzcn, aus denen jctzt die Kammer bestand. 

51) Dic Porositgt dieser Materialien war v m  gro- 
Cscin NachtLeiI, deiru sic gestattete den Gasen, die zum 
Thcil rcducireuder Nntnr wnren, von detn Feuerhccrd iii 
die Kainmcr cinzudriagcw. Ich lratte niich hrjfig i ikr-  
must, daCs, wcuu die obcre Oeffnung verschlossen Mar, 
cin fiirmlicher Strom in der Kamincr s t a t t f d ,  indcln die 
Gasc auf Seite dcs Feuerhcerds ei~idraagen, uild auf hitc 
dcs R ~ L I . & € ~ ~ s  wkder hinausgbgcn. In eiaigen Fsllcn 
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wurde hiebei WirkIich Bteimyd reducirt und das Glas 
dadurch walkig gemacht. 

55)  Hieraus entsprang die Nothwendigkeit, eine Vor- 
ricbtung zii treffen, durch welche bestiindig einc oxydi- 
rende AtmosphYre fiber dern Glase unterhatten, und das 
Eindringen schadlicher Ilampfc ails dem Fcucrlicerde in 
den Raum unter den irdncn Deckern (50) vcrliindcrt wiirdc. 
Das einfachstc Mittel schien: einen Strorn frischer Luft 
fortwzhrend in jenen Raurn eindringen und das Glas um- 
spielen zu lasseo. Zu d m  Ende wurdc einc illwendig 
gIasirte irdene Rlllire horizontal durch deli Ofen gelcgt, 
so dais sie mit einem Ende, im Niveau des Bodens, auf 
welehern die Kapscln mit dem Glnse standen, in der K ~ M -  
mer, und mit dern andern Endc an der Aufsenseite dcs 
Ofcns miindete. Durch citic Ansatzriihrc, von kkinerem 
Durchmesser, welche mail lose auf den Boden lcgte, uiid 
mit einem Endc an die genaiinte feste Riihrc anstecltlc, 
wurde diese so weit vcrlangert, dafs sie sich unter den 
irdencn Deckeln, dem eigedichen Orte der Glasversu- 
chc, endigte. Sobald nun der Ofen hcifs war, fand durch 
dieses Rohr ein Luftzug voii aufsen nacfi inncn statt, h i s  
reicbend erhitzt, urn am Ortc seiner Ccstimmung kciirc 
nachtheilige Kiihlung zii bewirken. Zu seiner Regulirung 
war die Riihre mit einer Klappe versehen (70). 

SS) Dcr nticbste Punlrt von Wichtigkcit in dcr Bc- 
reiti-mg des Glases betraf dic Stellung der Kapseln in clcm 
Ofen. Urn diefs zu vcrstebeu, mub man wisscn, clafs 
die Glaskaminer 25 Zoll lang, 13 Zoll breit uiid 8 Zoll 
lief war, dafs der Feucrhcerd an dcr eincn, und der 
Schornstein an der andern S i t e  lag. Es wurden in der- 
selben Glastafeln von 7 Zoll irn Quadrat gciiiacht; doch 
mfirdc zu vie1 gr~rsern Platten wahrscbeinlich ein griite- 
rer Ofen erforderlich seyn. 

57) Vorausgesctzt, dafs der Bodeu dcr Kammer voll- 
kommen horizontal und sauber scy, Iegt man die Ilolz- 
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form, fiber welche die Platinkapse1 geformt wurde (35) 
in die Mitte der dem Feller zugewandten Halfte, uud 
verliingert die feste Luftriihre bis etwa zur Mitte einer 
Seite dieser Form durch eine angelegte Ansatzriihre. Den 
Raum rings um die Holzforin, welcher von dem lialben 
Boden der Kammer noch frei ist, fullt man mit eigends 
dazu geformten Stucken von Cornwaller oder andern 
Backsteinen aus, die dein Feuer widerstehen, wenig Ei- 
sen enlhalten und nicht glasirt sind. (Siehe Taf. VIII. 
Fig. 2.) Diese geben der Kapsel die iiiithige Stiitze, 
wolche sonst in der Hitze bei der Diinnheit des Platins 
den] Gewichte des Glases und dcr Operation des Um- 
riihrens nicht widerstehen wiirde. Die Backsteinstucke 
iniissen s2mmtlicl1, fiir die in Rede stehende Platk, etwa 
einen Zoll dick seyn, und niemals so hoch, als dcr Rand 
der Kapsel, damit nicht zufiillig Glas aus dieser auf die 
Steine, oder Unreinigkeit von Ietzteren in das Glas ge- 
rarlic. An] besten ist es, sic von gleicher Dicke mit der 
zu verfertigcndcn Glasplatte zu nehmcn. Hat man iin 
Etolien die Uacksteine u m  die Holzform gelegt, SO niuilnt 
man diese fort und setzt die Plntinkapsel dafiir hin, wor- 
auf man die Steine vollends zurecht riiclrt. Sie durfcn 
nicht gcgen die Kapsel driicken, miissen aber den Sei- 
tenwlnden derselben sogleich eine Stiitze dnrbieten, wenn 
diese nur im Geringstcn sich auswiirts biegen. Es ist 
vorziiglicher, die Seitenwsnde zu stiitzen als die Ecken, 
die man am besten ganz a u t e r  Beriihrong mit den Stei- 
nen lafst, denn die Ecken sind fur sich zu diesem Be- 
hufe stark genug. 

58)  Um der Luft einen ungehemmten Austritt zu 
verscliaffen , muEs inan von dein Backsteiiistuck, welches 
zuniichst an der Miinclung des Luftrohrs liegt, die Ecke 
abnchmen, oder dem Rohre eine schiefe Mkndung ge- 
ben, in welcheln letzteren Falle die Rbhre selbst als 
Stiitze fur die Kapsel dienen kann. 1st sie ariswendig 
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glasirt, mufs man aber aIsdann den Theil, mit dem sie die 
Kapsel bertihrt, mit BIattplatin locker umwickeln, damit 
sie nicht nach dem Erkalten adbarire. Fig. 2. Taf. VIII. 
wird die Lage der Kapsel, des Rohrs und der Backsteine 
verdeutlichen. 

59) Auf die erste Reihe von Steinen, naclidem sie 
gehirrig zurecht geschoben ist, legt man eine zweite, die 
man aber urn 4 oder 4 2011 zuruck ruckt, damit sic nicht 
die Kapsel beruhrct. Die Steine mussen so dick seyn, 
dafs ibre Oberfkche eben so hoch oder besser no& ein 
wenig hiiher ist, als die Nander der Platinkapse]. hlle 
diese Steine miissen, bevor man sie hinlegt, sorgfSiltig ge- 
Sabert werden. Sie sind nicht dam bestiinmt, die Kap- 
eel zu stIitzen, soiidern die Deckel zu tragen und die 
Hitze auf  dein Bodcn der Kammer zuriickzuhalten, wo- 
durcli manclic Unbequemlichkeit beiun Umriihren des GIa- 
ses veriniedcn wird. 

60) Die Deckel iiber dem Glase bestanden bis ge- 
genwartig aus umgekehrten Abdampfschaalen, welche, 
anf die vorhin beschriebene Weise, durch Platindrihte 
nach Belieben abgehobcn werden konntm (26 >. Wenn 
die l’latinkapseln klcin genug waren, dafs zwiscben ihnen 
und den Wlnden dcr Kaininer hinl~nglicher Rauin blieb, 
so wurden zwei und selbst drei soleher init Handlinben 
versehener Deckel iiber einander gestellt, so dafs iinmer 
der grbtere den kleineren einschloCs, ohne ihn irgend- 
wo zu beriihren. Hiedurch stieg die Teiiiperatur des Gla- 
ses wiederum selir rnsch, iveun sie durch das Umriihren 
oder durch irgend einen andern Umsland verinindert war- 
den war. Bei der groken Platte voii 7 Zoll im Qundrat 
war aber im Ofen nur Raum fiir cinen Deckel von bin- 
lln$cher Grofse, uiid daher mufste man sich bcgntigeu, 
auf diesen in der Mitte einen kleinercn aufzuselzen. 

61) Der untere Deckel ist von solcher GriSfse aiiszu- 
wshlen, dafs er, weun er mit seinem Kande niif den Back- 
steinen ruht, die Platinkapse1 init ihrem Inhalt gznzlich 
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einschlielt, nicht blofs urn die Hihe zuriickzuhalten nnd 
eine oxydirende Atmospbjire abznschlieken, sondern auch, 
um zu verhiiten, d a t  Eisenoxyd von den Deckeln der 
Kammer oder sonst Staub und Schmutz in das Glas falle. 
Die Deckel werden, wenn sie heirs sind, durch reine 
und an einem Ende gckrurnmte Eisenstabe, mit welchen 
man in den Piatindraht eingreift, leicht abgehoben. 

62) Nach diesen Vorbereitungcn legt inan die letzte 
Hand an die Kapsel. Die Luftr6hre wird sorgfiiltig BUS- 

gewischt, und in ihre auswendige Miindung ein rciner 
Schwarnm locker eingesteckt. Nun bringt man die Kap- 
sel an ihren Ort, naclidem man sie durch Uinkehrcn und 
Ausblasen von alleui Staub befreit hat. Die zur Plattc 
erforderliche Meiige rolieri Glases, fur den gegenwlirti- 
gcn f a l l  (29) etwa 8 Pfuntl, wird genaii abgewogen, 
und init einer AbdainpfschaaIe, oder soiist einem Ge- 
schirre , das keine reducirende oder farbende Stoffe her- 
beifiilirt, in die ICapscl gethan, so dafs nichts vorbeifrillt. 
Uann bringt man die Yorcellandeckel an ihren Ort, legt 
die eisernen Deckel der Kaiiinier gleichfalls mf, und iibcr- 
dcckt das Ganze rnit einer dicht zusammengeschobenen 
Reihe dicker Ziegelsteine, so dafs die Hitze nicht ent- 
weiclien kann. 

63) Hinsichtlich des nun folgenden Theils des Pro- 
zesses sind noch nicht allc Umstande gehiirig ermittelt, 
und es wurden daher mit den einzelnen Operationen sclbst 
bis zum letzten Versuche einige Abhderungeu vorge- 
nommen. 

64) In etwa einer Stunde, nachdem man Feuer im 
Ofen gemacht und Cokes unter die Glaskammer gebracbt 
bat, beginnt diese am Boden zu gluhen, und nacli vier 
Stunden sind die obern Eisendeckel gewiihnlich auch dun- 
kelroth gliihend. Nachdern der Ofen in der ersten hal- 
ben Stunde durchhitzt worden, mufs man dafiir sorgen, 
dafs die Hitze bis zu Ende des Versucbs unausgesetzt un- 
terhalten werde, besonders hat man durch die Seitcnibcher 
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fleifsig Cokes unter die Kamrner zu werfen, denn wenn es 
an diesen fehlt, sinkt ungeachtet der Flamme von den Stein- 
kohlen die Hitze bald. Wegen des dicken Mauerwerks an 
den Seiten der Kammer sind gewilhnlich mehrere Stun- 
den erforderlich, ehe die Platinkapset mit ihrem Glase die 
hiichste Teinperatur erhiilt. Auch steigt die Temperatur 
des Glases, besonders zu Anfange des Versucbs, weit schnel- 
ler und hilber, wenn man zwei oder drei Deckel darauf 
setzt. 

65)  Vielleicht ist es nicbt unzweckmlfsig, schon in 
der ersten Zeit des Versuches nachzusehen, ob Kapsel 
und Mas sich in gutein Zustande betinden ; gewijlinlich 
haben vvir aber das Glas sechs, acht iind mehrcrc Stun- 
den ruhig stehen lassen, damit dasselbe schmelzcn und 
die Blasen entweichen lassen kilnne. Will inan das GIas 
untersuchen, so niinlnt inan von der I-Iiilfte der Kammer, 
in der es sicli befindet, die Ziegclsteine und Eisendeckel 
fort, hcbt init den  beschriebenen Iustrumcnte (61) die 
Deckel uber den1 Glase einen nach dem andern sorgFi1- 
tig ab, und setzt sie in den Ieeren und noch bedeckten 
Theil der Kammer, wo sic ihre Hitze behalten und vor 
dein Zerspringen bemahrt blciben. Wenn die Deckel, 
bei eineni sehr in's Grofse gehenden Versuch, von sol- 
cheu Dimensioneu sind, dafs sie dort keinen Plalz fin- 
den, so kann man den Sufseren nuf die heifsen Eisen- 
deckel und Backsteine, welche die Kammer verschlossen, 
legen ; der innere, das Glas unlnittelbar umschliel'sende, 
mut aber an einen sichern Ort im Ofeu gesetzt werden, 
so dafs er vor allen Unfdlen gesichert ist, und obne die 
geringste Stilrung leicbt wieder uber dos Glas gestdt  
werden kann. 

66)  Nach Abhebung des letzten Deckels mufs man 
die lulserste Sorgfalt darauf verwenden , da€s kein Staub 
oder Schmutz von irgendwo her in das Glas falle. Der 
heifse Luftstrom, welcher aus der Kammer emporsteigt 
und Ihings dem Tiifelwerk hinwegstreicht, reifst hrufig 
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kleinc PartikeI 109, die, wenn sie in's Glas fielen, das- 
selbe verderben wiirden; aus diesem Grunde ist es nutz- 
lich, fur diese Zeit uber dem Ofen einen Schirm von 
Brettern oder einem andern saubern Material zu befe- 
stigen. 

67) Sollte durch ein bikes TJngefabr cine tremde 
Substanz hineinfallen , so mufs man sic augenblicklich 
fortschaffen. Vermilge der grofseu Dichtigkeit des Gla- 
ses wircl sie in der Regcl nicht untersiuken, und sich 
&her durch Berubrung mit clem Platin-Rechcn (28) oder 
dem Boden der Plntin- Kelle ( 2 8 )  leicht berausnehinen 
lassen. Hiebei rnuL man sorgfdtig darauf schen, dafs 
nichts von dein anhaftenden Glase neben der Knpsel nie- 
derfalle, weil dadurch die Masse hernach leicht wieder 
verunreinigt oder die Platinkapsel auf eine nachtheilige 
uiid lestige Weise mit den Backsteinen celnelrtirt wer- 
den li6nnte. 

68)  Romerkte man etwa, dafs die KapseI zu vie1 Glas 
enthiclte, ihre Rlndcr uicht weit genug ubcr desseu Ober- 
fliiche hervorraglen, so inufste inan den Ueberschufs aus- 
schilpfen, was zwar Ieicht gethan ist, aber Vorsicht er- 
fordert. 

69) Hat man sich tiberzeugt, dafs das Glas irn gc- 
hbrigen Zushnde ist, und dafs nichts von ihm auswendig 
der Kaysel anhaftet, so bringt man die Deckcl an ihren 
Ort, verschliett die Kammer und fahrt mit dem Heitzen 
fort. Sind die Deckel glasirt, SO mufs man j a  zu ver- 
hiiten suchen, dafs sic sicli beriihren, weil sie dann leicht 
znsnmnienklebcn; kann die Berubrung irgendwo niclit ver- 
mieden werden, so muCs man dort ein Stiickchen alten 
Plalinblechs zwischen legen. 

70) Wahrend der ganzen Zeit, dafs das Glas unter 
den Deckeln diiier hohen Telnperatur ausgesetzt ist, dGngt, 
wie schon gesagt , unaufhorlich ein Stroni frischer Luft 
vou Aufsen ein. Dieser Luftzug ist so stark, dafs man 
zu seiner Regoliriing das Rohr von aufsen mit einer Klappe 
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verseben mufs, damit das Glas njcbt abgektihIt und kein 
Staub eingefiihrt werde. Da ich Ursache hatte zu glau, 
beo, dafs die Londoiier Atmosphiirc, und namenflich die 
uiiserer Werkstatt, wo ein machtiger Ofen in Thatigkcit 
war, selbst nacli partieller Reinigung noch eine binking- 
Iiche Menge Staub und Rufs enthielt, urn nach 10 bis 
24 Stunden Farben und Streifen im Glase hervonubiin- 
gen; so suchte ich die eindringende Luft vorher zu rei- 
nigen. lch wandtc zuerst einen W o  u lfe’schen hpparat 
an, worin die Lnft dicht Qber der Oberfliiche von Schwe- 
felslure oder einer Salzliisung liinwegstrich, fand aber 
zuletzt ein weit eiufacheres Mittel iu einem Pfropfen von 
reinem trocknen Schwainin, den ich in das aukere Ende 
der Hbhre steckre; er liefs nicht nur hinlsnglichc Luft 
binein, soiidern liielt auch jeden Schtnutz zuriick. 

71 ) Von groCser Wichrigkeit ist es nun erstlich: 
alle Streifen und Unregelmafsigkeiten der Zusaminensetzung 
aus dem Glase zu entfernen, und zweitens: jede, selbst die 
kleinste Blase fortzuschaffen. Das Erste wird durch Um- 
riiihren und vollstlndiges Durcheinandermischen der Masse 
erreicht, das Letztere, im geraden Gegensatze damit, haupt- 
slchliclr dadurch, dafs man sie einer Iangeren Ruhe iiber- 
Illst. Erlittc das Glas bei lang anbaltender Erbilzung 
durchaus kcine Vertiuderung, so wtire es Ieicht ihin jene 
beiden Eigenschaften zo ertheilen, da man es erstlich nur 
gut umzuriilrren und dann ruhig stehen zu lassen brauchte, 
bis alle Blasen verschmunden vvr%ren. Zwar habe ich iiher 
diesen Theil des Prozesses nicht ganz binlangliche Erfah- 
rung; aiiein einige Versiicbe scheinen mir anzudeuten, 
dafs das Glas durch Iangere Erhitzung wirklich in sehr 
geringem Grade verandert wird. Es wurde namlich ein 
Gias, welches mehrere Stunden erhitzt und gut umgeriihrt 
worden war, in kleinere Portionen getheilt, und jede der- 
selbeii sechszehn Stunden Iaug in einer Platinkapsel dem 
Ofenfeuer ausgesetzt. Drei Portionen ,wurden so stark 
erhitzt, als es liur dcr Ofm zuliefs, dfei andere emas 
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schwzcher und noch drei andere ntir bis zum Rothglii- 
hen. Alle Portionen wurden laugsam und glcich lange 
abgekiihlt. Die specifischen Gewiclite derselben waren 
nun nach geendiqtem Versuchc: 

Irn Mittel. 
Bcim sfirkst erhitzten G h s e  . 6,4206 . 5,4211 . 5,4203 . . 5,42066 - miifsig - - 5,4253 . 5,4242 . 5,4255 , . 6,42500 - Schwkhst - - 5,4258 . 5,4262 . 5,4235 . 5.42511 - urspriingl.1ichen - 5,4247 . 5,4261 . . 5pP540 

72) Ungeachtet der Unregelm&,igkeiten zwischen den 
gleicliartigen Versiichen , ersieht man doch a m  den Mit- 
telwwthen, dafs das spccifische Gewicht abnimint, in dem 
Maafse als das Glas stlirker erbitzt worden ist. Auch 
habe ich gefunden, d a t  Clas, mclches so Stit iimgeriihrt 
norden. war, dak iiber die Vollkomlnenheit seiner Mi- 
scliung kein Zmeifel obwnlten konnte, denooch, riach acht- 
bis neunstundiger starker Erhitzung in einem Ofen, wic- 
dcriim Streifen enthiclt. 

73) Aiidrerseih babe ich es nicht prnctisch gefiin- 
den, das Glas von Blasen zuerst zu befreien, und dann 
dtirch Umriihren gleichfijrinig zu .macben; weil das Uni- 
riihren, wie ich es bis jetzt bewerkstelligte, Blasen in 
das Glas zu bringen sucht, die, wie klein sie auch seyn 
ai8gcn, iiachtlieilig sind. Desbalb wurde ein gemischtes 
Verfahren augewaiidt, welclies indefs noch einer weitc- 
ren Verbesserung bedarf. Urn diefs Verfahren Anderen 
versUodIich zu machen, will ich erstrich die mit dem Uln- 
raliren verbundenen Umstznde und deren Einflufs auf die 
Strcifen, und d a m  die ziir Entfernung dcr Blasen ange- 
wandten Handgriffe besehreibeo. 

74) Ein schwaches Uinriihren reicht nicht bin, eine aus 
verschiedenen Materialien bestehende Fliissigkeit homogen 
zu machen, vor allem wenn sie nicht sehr leichtflussig ist, 
sondern, wie Theer oder Syrup, einen betrgchtlichen Grad 
von Zahigkeit besitzt. Wie das Uniriihren bewerbtelligt 
werden mufs, und wie die Streifen in der Glasmasse beschaf- 



553 
fen sind , davon bekoinmt man eine Vorbtellung, wenn 
man zu einern gedttigten Zuckersyrup einige Tropfen 
Wasser binzusetzt, und nun das Game durch einander 
zu mischen sucht. Man wird dabei bemerken, wie lang- 
sam die Streifen verschwinden, und wie hgufig, wean sie 
such anscheinend verschwunden siud, die Masse sich bei 
lengerer Ruhe in zwei Schichten theilt, cine schwere un- 
ten und eine Ieichtere dariiber, die, wenn sie umgeruhrt 
worden, wieder Streifen erzeugen. Was das Glas be- 
trifft, so mu& es bis zur hiichsten. Crlcichffirxnigkeit durch 
einander geriihrt werden, weil es, bci der geringsten Ver- 
schiedenlreit in den einzelnen Theilen, wieder zur Bil- 
dung von Streifen neigt; auch darf man nicht zulasseo, 
dafs die verschiedenen Theile sich nach ihrein specifischen 
Gewicht uber einander ablagern, denn, wenn auch in ei- 
nem solchen Faile die Theile nach den  Erkalten des Gla- 
ses von einander abgcsondert wcrden kdnnten, so ord- 
nen sich doch, vermoge der auf- und absteigenden Striime, 
die in einer fliissigen Masse ganz unvermeidlich eintreten, 
die Unregelmafsigkeiten aul eine solche Weise, dab sie 
die maglich schlechteste Wirkung hervorbriugen. 

75) Das bisher zum Umriihren angewandte Instru: 
ment bestand aus eiuem Stuck Platinblech, welches, fur 
die als Beispiel genolomeue 7 z61Iige GIaspIatte, Sf 2011 
lang und $ Zoll breit war. Es war mit mehrereu unre- 
gelmlfsigen Lirchern versehen, damit es, wenn es gleich 
einem Recben durch das Glas gezogeu wurde, eine voll- 
standige Mischuug der Theile bcwirkte. Mittelst eioes 
damn genieteten dicken Natindrabts safs es ad dem 
Ende eines reinen Eisenstabes, der als Handhabe dieote. 
Kleine odcr zellige Oeffnmgen darf der Rechen nicht 
haben, weil sich darin haufig Luft. und Feuchtigkeit s w -  
meln, welche in der erhitzten .tuft Ieicht Blaseu her- 
vorbringen. D&er miissen an der Stelie, wo ber Stiel 
angesetzt ist, allc Hiihlungen mit ein wenig Gold ausge7 
fitllt werden. Je. nach der Grijfse .der Glasplatten mub 
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man sich mit Platinrechen von verschiedeneu Dimensio- 
nen versehen, und kurz vor'ihrem Gcbrauchc wufs inan 
sie jedesnial erst in-Salpetersaure tauchen und dann iiber 
einer Weingeistflainine bis zuin Rothgliihen erhitzen. 

76) Wenn man zum Umriihreu schreitet, setzt man 
den Rechen sanft in die Masse, so dafs keliie Luft mit 
bineingefiihrt wird, zieht ihn rasch und stetig durch das 
Glas, sieht aber darauf, dafs dabei weder etwas iiber 
die RInder spritze, iioch Luftblasen hineinkomuen. Z)a 
die Kammer hiebei nothwendig getiffnet seyn miifs, SO 

wird das Glas natQrIich abgekiihlt und alliuiilig dick ; 
wenn diefs der Fall- ist, zieht man den Bechen vorsich- 
tig aus der Masse, bedeckt das Glas und die I<ammer 
wiederum mit ihren Deckeln, lll'st die 'l'eaiperalur 15 
bis 20 Minuten steigen, und wiederholt dann wieder 
das Umriihren. 

77 ) Alle friilier angegebeneii (66) Vorsichtsmafsre- 
geln gegen Staub and Schmutz mtisgen bei dieaer Ope- 
ration ebenfalls befolgt werden. Auch darf inan. bei dern 
Umriihren ja nicht mit dew Kechen gegen den Boden 
oder die Seiten der KapseI stofsen, denn da das Platio in 
der Hitze sehr weich ist, so kann dadurch leicht ein Loch 
entstehen; eben so wenig darf man ihn ni t  Gewalt ge- 
sen die Ecksclrnaiizen fiibren, denn das Metal1 ist in deln 
Grade zum Zusammenschweifsen geneigt, dafs die dop- 
peltliegenden Theile bei dem geringsten Stol's au eiuan- 
der kleben. Schon dadurch, dafs man den gliihenden 
Rechen &was schneller als gewshnlich zu Boden der 
KapseI sinken liefs, klebte er daselbst fest; und als man 
der Sicherheit wegeii ein Platinblech untergelegt hatte (50), 
fand sich dasselbe immer dort, wo der Rechen die Kap- 
sel etwas starker als anders wo beruhrt hatte, niit die- 
ser zusammengeschweifst, so dafs es hernach nicht ohne 
Durchlticherung von ihr zu trennen war. Haupteachlich 
dieserhalb wurden die Vortheile, die sonst mit Unter- 
legung eines Platinblechs verkniipft sind, aufgegeben. 
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78) Damit man das Umriihren gehirrig und ohne 
Unterbrechung bewerkstelligen ki)nne, ist es natfiig die 
Htinde gegen die Hitze zu schlitzen. Ich habe gefunden, 
dafs leinene Beutel, in die man frei die Hande hinein- 
stecken kann, diesein Zwecke besser entsprechen, als 
dicht anschliefsende Handschuhe. Diese Beutel waren 
seitwtirts, oben imd unten mit einem kleinen Loche ver- 
sehen, urn den Stiel des Rechens in schiefer Richtung 
hindurchstecken und bequem festhalten zu kilnnen, W O ~  

durch auch die Beutel am Hinabgleiten verhindert wer- 
den. Sie miissen nick griifser seyn, als dais sie eben 
die Faust bedecken, sonst hemmcn sie in der Arbeit; 
auch miissen sie sehr stark gesteift und geplzttet worden 
seyn, dalnit keiue Fasern von ihnen bcim Umruhren in 
das Glas fallen. 

79) Das Glas, welches beiin Herausziehen dos R e  
chens an delnselben haften bleibt, giebt durch sein An- 
sehen die Bescbaffenheit des in der Kapsel befindlichen 
zu erkennen. DeF Experimentator mufs sich aber wobl 
biiten, das Glas bei dieser Untersuchung n i t  dem Fin- 
ger oder einer andern organisclien Substanz zu beriihren, 
weil sich somt bei Wiedereintauchung des Instruinentos 
an der beriihrten Stelle Blasen erzeugen. Man mufs den 
Rechen in der Zwischenzeit, wo er nicht gebraucht wird, 
an einem recht sauberen Ort aufbewahren; am besten 
ist es, sein unteres Ende in eine Abdampfschaale zu Ie- 
gen und diesc zu bedecken. 

80) Was die Blasen betrifft, so sind sie natiirlich 
anfangs sehr zablreich. Die grofseren von ihnen stcigen 
bald in die Hghe und zerplatzen ohne Schaden an der 
Oberflache; bei den kIeineren ist es schon weniger der 
Fall, und die kleinsten von ihnen haben eine so gerioga 
Steigkraft, dafs die Strblnungelr in der Fliissigkeit binrei- 
chen, sie hinunter oder nach jeder andern Richtung zu 
fiihren, und dadurch auf unbestimlnte Zeit in der Masse 
festzuhalten. 
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81) Aus der Ldnge der Zeit, die, wenn man das 
Umrfihren nicht zu HUlfe nahm, erforderlich war, urn 
selbst kleine Glasportionen gsndich von Blasen zu be- 
freien, wurde ich zu dem Schlusse gefuhrt, dafs bei der. 
ersten Schmelzung der Masse die gasigen Substauzen nicht 
vtjllig ausgctrieben wiirden, sondern dafs bei hoher Hitze 
das Glas an sich noch einige Zeit fortfiihre, geringe Por- 
tionen von ihneu zu entwickeln. In diesem Falle schien 
es mir wabrscheinlich, dafs man, wie beim Sodawasser 
oder Champagner durch Einscbilttung von Sand und der- 
gleichen pulverfiirmigen Kbrper, die Bildung der Blasen be- 
scbleunigen und ihre Absonderung vervollstandigen kame, 
wenn man eine fremde ulllbsliche Substanz in die Massc 
brachte. 

S2) Platin in seinem schwammigen Zustand schien 
mir zu diesem Zwecke am geeignetsten, weil cs weder 
schmilzt, noch vom Glase ansegriffen wird, Ieicht in pul- 
verformigen Zustaod zu versetzen und bei der Operation 
darin zu erhalten ist. Seine Bereitung ist im Anhange 
beschrieben. Bei eigends dazu angestellten Versuchen 
zeigte sich, dafs es die Entwickluug und Abscheidung 
der Blasen sehr begunstige, und hcrnach vollstindig zu 
Boden sinke, ohne dafs ein Theilchen in der Masse schwe- 
ben bleibe. Sclbst das Umriihren wird durch die Theil- 
chen nicht nachtheilig gemacht, denn sie schweifsen mit 
dem Boden zusammen, so dafs das Glas zuletzt ganzfrei 
von ihnen ist. 

83) Der PIatinschwamln mufs durcbaus rein seyn, 
und mit einem reinen Finger auf sauberem Papier zu 
Pulver gerieben werden. Eine harte Substanz, welche 
das Metal1 poliren und ihm seine, die Eutwicklung der 
Blasen so aufserordentlich begunstigende Raubeit nehmen 
wiirde, darf dabei nicht angewandt werden. Nachdem eE 
gepiilvert ist, mufs man es auf einem Platinblech mit ei- 
ner Weingeistlampe erhitzen. 

84) VOR diesem Platinpulver nahm ich gew6hnlicl 
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7 bis 8 Gran auf jedes Pfund Glas. Urn es indefs mehr 
zu zertheilen, mischte ich es zuvor mit dem zehn- oder 
zwalffachen seines Volumens an gepiilvertein rohcm Glase, 
das hiezu in einem Agafmorser zerrieben worden war. 

85) Wann man das so bereitete Platin in die Glas- 
masse einzuscbiitten hat, ist, gleich wie die Dauer des 
Umriihrens, noch niclit gehiirig ermittelt. Gewohnlich 
strcute ich es nach dem ersten Umriihren mit der Pla- 
tinkelle auf die Oberfllche des Glases, wenn dasselbe 
gut flofs. Diefs Verfahren hat dcn Vortheil, dafs das 
Platinpulver zu einer Zeit mit dein Glase in Beriihrung 
kommt, wo dieses sehr geneigt ist, es aufzunehmen und 
die gasigen Substanzen auszustofsen; allein es hat auch 
den Nachtheil, dab  frisches GIas in die Masse kommf, 
nacbdem diese sich sclion mehrere Stunden lang gelliutert ’ 
hat, mid dafs durch die in den ZwischenrKunien des Pul- 
vers eingeschlossene Luft viele Blasen gebildet werden. 

86) Deshalb scbiiltete ich bei andern GeIegenheiten 
die Mischung aus Glas und Platin sogleich vor dem 
Heitzcn auf die Fritte in der Kapsel, und wo m8glich 
recht gleichfarmig. Ich bin geneigt, die letztere Metbode 
fiir vortheilbafter zu halten, sowoh1 weil dabei das 1%- 
tin leicht und hequem anzubringen ist, als auch weil es 
lgngere Zeit zu wirken hat. 

$7) Bei beiden Methoden erwiefs sich das Platin 
hgchst nutzlich; und, seitdem ,es angewandt wurde, war 
das Glas, wenn man das Umriihren nicht nothig hatte, 
allemal ganz frei von Blasen. 

88) Wie  schon gesagt, sind die besten Perioden fiir 
das Umriihren und Stehenlassen noch nicht gehiirig ausge- 
mittelt. Das Umriihren bringt immer Blasen in die Masse 
und daher mufs es gegen das Ende des Versuchs wo m6g- 
lich vermieden werden. Ruhe, oder weoigstens der Zu- 
stand, worin es keine andere Bewegung giebt, als die durch 
geringe Temperaturdifferenzen erzeugten Strome, bewirkt 
selbst nach dern sorgfgltiiltigsten Mischen (71. 72.) Streifen, 
Annal.d.Physik.B.94.St.4.J.1830.St.4. Nn 
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wid ist daher cbenfalls zu fiirchten. Was man aucb sonst 
Eiir Verrinderungen in der Methode vornehmen mag, so 
habe icli doch ein sorgfaltig fortgesetztes Uuiriihrcn fiir 
sehr wictitig gefunden. Am besten verfshrt man bei ei- 
nein Versuche folgcndermaten. Wenn  nian den Platin- 
schrvamin nicht zugleich mit der Fritte in die Kapsel ge- 
thau hat, so schiitte uian ihn sechs Stunden nach Anziin- 
duug des Fetters auE die iii (65) angegebenc Weise hinein, 
nnd riihre dann das Glas gut durch einander (76). Nach 
etwa tIer zd l f t cn  Sturide f ang  man drrs TJmriihrcn wit- 
tier ;w, urn die Mischung vollkomlnner zu machen, und 
wietlediole es in Bwisclicnzcitcn von 20 oder 30 Minu- 
ten 3 bis 9 Mid, je uach der Schmelzbarkeit des Glases 
iind dem Grade der l'litzo (60). Uann IZLt mail das 
Glas G his 8 Stunden Inng ruhig stehen, daiiiit die M a -  
sen in die Miilie steigen und entweichen kiiuuen, worauf 
innn es abermnls zwei odcr drei Ma1 init besonderer Sorg- 
falt umriihrt, so dnh WQ iniiglich keine Lnft hineinkonime. 

89)  Mil dein lelzten Uinriihren hat mail fortzufah- 
ren, bis das Glas so kalt und dick ist, dafs sich keine 
auf- uud absteigendc Striime rnehr bilden kiinneii, uud 
111an lnuh daher die Temperatur nicht wieder steigen Ls- 
sen. Zu dem Ende niintnt man erstlich eine betrachtli- 
cLe Menge Schlacken aus dem unter der Karnmer befind- 
lichen Theil des Ofens (47). Diese Schlacken sind aus 
der. geschinolzenen Asche aller daselbst verbrannten Co- 
kes entstanden, ziim Theil auch aus den voin Steinlioh- 
Icnfcuer dahin gefiihrtcn Substanzen; wenn man sie nicbt 
im geschlnolzenen Zustand herausnimmt, sind sie liernach 
Dur niit Gefahr grofser Verletzungen dcs Ofens fortzu- 
schaffen. - Nit den Schlacken miissen zugleicli alle Cokes 
herausgebracht werden. Auch mufs inan alles Brennina- 
terial zwischen den Koststiiben entfernen. Nach diesen 
Operationen, die inan schnell und besonnen ausfiihren 
mds, verschliekt man den Ofen auf eiuige Augenblicke, 
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damit der etwa entstandene wenige Staub sich setze, eff- 
net die Kammer und riihrt das Glas urn. Die Hitze wird 
diirch die eben genatinten Operationen sebr wenig gesun. 
ken seyn, und man kann daher das Glas gut durch ein- 
ander mischen; jedoch mrifs man dabei die Vorsicht be- 
achten, den Rechen, naclidem er einmal unter die Ober- 
flnche gebracht ist, nicht vor Ende des Umriihrens wieder 
herauszuzielien. LaEst man nun die Sulkere Luft durch 
die Ofenthiir oder den Ascbenheerd in den Ofen eindrin- 
gen, so wird die Temperatur rasch sinken, besonders am 
Boden der Kammer, der nur diinn ist, und zugleich von 
beiden Seiten von der Luft bestrichen wird. Das Glas, 
dessen Temperatur in entsprechendem Grade abnimmt, 
wird dabei fortwiihrend umgeriihrt, jedoch langsamcr, bis 
es so dick wird, dafs man Gefanllr liiuft, es aus der Kap- 
sel zu stofsen, worauf man den Rechen vorsichtig her- 
auszieht. Striirnungen braucht man nun niclit mehr zu 
furchten, da die Temperatur nicht steigen kann. Man 
bedeckt die Kapsel nur mit einem Deckel und verstopft 
die Luftriihre von Auten durch einen Pfropf. In diesem 
Zustande IaEst man das Glas noch einige Augenblicke 
stehen, bis man voraussetzen kann, dab es zu einem 
dicken Teige geworden ist, worauf man dann das Ab- 
kuhlen anfhgt. Dazu verschliefst inan das Aschenloch, 
den Feuerheerd, das SchoCs und shmtliche Oeffnungen 
des Ofens, setzt noch einen zweiten Dcckel auf das Glas, 
und verschliefst die Kammer mit ihren eisernen und ir- 
denen Deckeln, legt nocli eine Lage Ziegelsteine auf den 
Ofen und die Kainmer, und lafst nun das Gnnze meh- 
rere Tage ruhig abkiihlen. 

90)  Da dieses Glas bei einer weit niederen Tem- 
peratur erstarrt als das Flintglas, so erfordert es zu sei- 
nem vollkommnen Abkiihlen mahrscheinlich eine weit 
kfinere Zeit als letzteres. Damit indefs hierin nichts ver- 
sehen werde, haben wir groCse Platten iinmer vier Tage 
und Nachte lang dem Abkiihlen iiberlassen. Bei der eben 

Nn 2 
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besc1iriebciie11 Einric!itung ist die Kammer gemiilinlich am 
sechsteii, uad selbst mi sicbenten Tage noch warn1 ; man 
kann i d d s  am Morgen oder Abend des dritten Tages 
&S Schol’s ein wenig ijffneu, und dainit e t m s  Luft in 
den Ofen lassen, wodurch die Abkuhlu~~g beschleuiiigt 
wird. 

91) Nachdem der OFen lnit seinein Xnlialt erkallct 
ist, offnet man die Knmmer. 1st der Versoch gut gelei- 
tet norden, 60 findet man ein jedes Ding losc und 1111. 

veriindert an seiner iirslxiinglichen Lage stchend. Uie 
Backstcine zur Seile der Kapsel werden entferrit, und sic 
selbst wird licrausgchoben. Man sieht nun nacli, ob irgeiitl- 
mo durch kleine Liiclier oder in den Eckschnnuzen etwns 
hernusgesickert ist , und bezeichnet die Stellen, wclclie 
sich flicken lassen, in Kiiclisicht auf den fcriieren Ge- 
braudi des Platins. 

92)  Nun niufs eine Operation vollzogeii werdeu, 
welche vide Sorgfalt erfortlert, narnlich das ilbzielieit 
des Platins vom Glase. Man setzt die K i p e l  init eiiicr 
Unlcrlage von Tuch anf einen saliberen ebeiicn ‘l’iscli, 
daan breitet man die Ecksehuauzen, eine nacli dcr au- 
dern, init einem stumnpfen Messer, oder eiuein ~ilinliclioa 
Instruciiente, sorgfliltig aus einander, und zieht clitrauf t h o  
Platin van den Seiten des Glases ab, so daEs es niir nocb 
am Boden sitzen bleibt. Wenn dabei kleiiie Glasstiicke 
abspring.cn, mufs inan sie forfblasen. Wenn man null 

das Glas ein wenig auf die Kante stellt und fest Iiiilt, 
so IaiEst sich das Platin auch von dem Boden abziehcn 
und ganz von dem Glase trennen. Das GIas leidet hie- 
bei gar nicht, das Platin nur sehr wenig. 

93) Sogleich, nachdem mandas Plalin abgezogen hat, 
legt man e% auf mehrere Tage in verdiinnle Salpetcrsgure, 
wodurch es von anhaftendem Glase befreiet uud zu neuem 
Gebrauche geschickt geinacht wird (41). huch den Yls- 
tinrechen, wenn er iiicht inehr gebrauclrt wird, last man 
von seinein eisernen StieIe ab  und legt ihn in dieselbe 
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Siure. Das Platin wird hiedurch vollkommen geslubert, 
iiiid wenn man es iiun gut mit reinetn Wasser abspuhlt 
rind durchgluht, ist es zn neuem Gebraoclie fertig. 

94) Nach diesem Verfahren sind nun von jenem 
scliweren optischen Glase Flatten von sieben Zoll im 
Quadrat und acht Pfitnd in Gewiclit bereitet worden. 
Ich habe die Hoffnung, dafs es sich iioch verbessern hfst, 
vielleicht bis zur Eefriedigung aller unserer Wiinsche; 
allcin dam ist Zeit nnd Geduld erforderlich. Uebrigens 
bin ich abeneugt, dafs die Schwierigkeiten niclit init der 
GriiEse der Platten wacbsen, im Gegenthcil ist es wahr- 
scheinlich, dafs man die Versuche wird itn Grofsen siche- 
rer als im Klcinen anstellen kbnnen. 

§. 2. Eigenschaften dcs schweren optischen Gtrses.  

96) Es wurde bei Atwendung verscliiedener Be- 
slandtheils- Verhliltnisse eine grofse Menge von Glassor- 
tcii gcmacht; doch wichen sie immer bei weitem noch 
wenigcr von einander als von dem Flintglase ab. Beim 
borarsauren Bleioxyd , welclies aus 24 Gewichtstheilen 
oder 1 Proportioilale hrnxsiinre ond 112 Gewicbtstlicilcn 
oder 1 Prop. Bleiorgd besteht, steigt das specfzsche Ge- 
cvicht oft bis 6,39 oder 64, also bis znm Doppelten des 
einiser Flintglassorten. Bciin kieselerdehaltigein borax- 
sanren Bleioryd , welches atlfser den genannten Bestand- 
theilen nuch 16 Geirichtstheile odcr 1 Prop. Kieselerde 
enthdt, bctrsgt es ungefdir 5,U. So wie die Menge 
des Rlcioryds verringert wird, nimint auch das specifi- 
sche Gewicht ab,  und so ist es in einigcn Stuckeii uur 
4;2; doch behHIt dns Glas dabei noch cine salclic Sclimeb- 
barlteit und all die Eisenschaften, welche lnit dem be- 
schriebenen Prozesse vertriiglich sind. Das spec, GewicliL 
von Guiuan d’s schwerem Flintglase betriigt etwa 3,616, 
das vou eiuem gewuhnlichen Flintglase 3,290, das V O ~  

Tafelglase 2,5257, nnd das voni Kronglase 2,5148 
97) Das Refractions- und Dispersionsvcnn8gen wzchst, 
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wie zu erwarten, mit aem specifischen Gewichte. Bei 
zwei dieser Classorten, nsmlich dem boraxsauren Blei- 
oxyd iind dem kieselhaltigen boraxsauren Bleioxyd , weI- 
che immer, wenn es niclit ausdficklich anders angegeben 
ist, aus gleichen Proportionalen bestanden, wurde das- 
selbe von Hrn. H e r s  c h e 1 bestimmt, und folgenderma- 
Len gefunden: 

Bors. BI. kieselli. bors.BI. 
Breeliender Winkel dcs Prisma's 29'6' 30'26' 
Rehctionsinder fiir d. iiufserc Roth p=2,0430 . . . 1,8521 - - - - Maxim. d. Gelb 14~2,0652 . . . 1,8735 

- - - ;&ere Violett p=2,1223 . . . 1,9135 

=0,0740 . . . 0,0503 
8 I d  

Dispersionsindcx =- p - 1  

Diese krzftige Wirkung auf das Licbt ist mit kei- 
nem Umstande vcrknupft, Fyelcher etwa das Glas zur 
Compensation init Kron- odcr Tsfelglas untauglich machte. 
Es siud eigends dicserhalb drci Objective geschliffen war- 
den, und alle haben bewiesen, dafs die Compensation init 
ihnen eben so Ieiclit, wcnn nicht noch leichter, als mit deln 
Flintglase bcwerlistelligt wcrden kann. 

98) Ein wichliger Umstand in Bezug auf die An- 
wendiing dieser (Xiser ist ihre Farbe. Die groke Pied- 
Sung derselben, sich durch metallische Beimengungcn stark 
zu f,;irben, die bereits erwiihnt worden (22. 23.) ist, niacht 
es sehr schwierig, sie ganz farblos zu erhalten. Die ge- 
wblinliche Farbe ist mehr oder weniger gelb, unt1 riihrt 
wahrscheinlich immer von einem geringen Eisengehalt her. 
W i e  bei video Mineralien wird sie durch Erwsrinung 
erhiSht und durch Temperaturerniedrigung geschwlcht. 
Durch Steigerung der Menge sowohl der Kieselerde als 
der BoraxsHurc wird sie schnell iind bleibcnd vermindert. 
Das kieselhaltige boraxsaure Bleioxyd wurde zuletzt, bei 
Bofolgung der zur Entfernung der IJnreinigkeiten bereits 
beschriebenen Vorsichtsmafsregeln, von so schwacher 
Farbe erhalten, dab weiGes Papier, welches man bei 
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olfnem Tageslichte durch ein 9 Zoll diclres Stiick betrach- 
tete, in Ton,und 'l'iefe der Farbe, der Oberflache einer 
Citrone glich. Mas, welches aus 1 Prop. ~ 1 1 2  Th. 
Bleioxyd, 1 Prop =16 Th. Kieselerde und l+ Prop. 
=36 Boraxsgure bestand, gab, auf gleiche W e i e  UQ- 

fersucht, bei eioer Dicke von 7 ZolI nur die blasse Farbe 
des Stangenschwefels. Das dreifach- boraxsaure Bleiglas 
ist fast so farblos wie gutes Flintglas, rnfichte jedoch in 
anderer Beziehung nicht tadelfrei seyn. 

99) Obgleich d i e t  schwere Glas wie jedes andere 
eine von seiner Farbe abhzngige und ihr proportionale 
Menge Licht verschluckt, so scheint doe11 kein Grund zu 
der Aniiahine da zu seyn, als w k e  es dieserhalb zu Fern- 
rijliren untauglich. Die Farbe des schon bis jetzt erhal- 
tenen Glases ist nicht tiefer als die des Kronglases, wel- 
ches man gewiihnlich zu Fernrijhren anwendet, und wel- 
ches durch seine Farbe keine bedeutende Menge Licbt 
absorbirt. Nimmt man eine 8 bis 10 Zoll grol'se Platte 
von jenem schweren Glase und eine eben so grol'se von 
Broirglas, und sieht von Kante zu Kante hindurch, so 
wird man augenblicklich gewahr werden, d a t  das Kron- 
glas bei weitein das ineiste Licht verschluckt. Die Farbe 
eines Glases ist iibrigens nur in Bezug auf den Lichtver- 
lust, den sie bewirkt, von Nachtheil; denn dio Farbungen, 
welche Gegenstliode erhnlten, wenn man sie durch eio mit 
solchern Glase construirtes Fernrohr betrachtet, ist kaum 
fur 'das geiibteste Auge wahrnehmbar und ganz ohne Be- 
deutimg. Ueberdiefs ist es sehr wahrscheinlicb, d& man 
die geringe Farbe, welche das jetzige Glas nocli besitzt, 
durch Anwendung gereiiiigter Kieselerde ( 21) wird ent- 
fernen kbnnea. 

100) Eine wishtigc EigeuschaEt besitzt das Glas, wdche 
fur seine Anwendung, wenigs[ens zu Ferorfihr.cn, hinderli- 
cher als irgcnd eiiie andere ist, nanilich seiu Keflerions- 
veriniigeu. Diels ist bei a l h  schwercn Classorten sehr 
stark, weit stirker als beim Flintglase, und aufserordent- 



664 
lich grtbfser als beim Kronglase. Es steht, wie zu er- 
warten, im Verhlltnifs mit dem Refractionsvermiigen und 
der Dichtigkeit des GIases ; Eigenscbaften, welchc siimmt- 
Iich mit dem Bleigehalt wachsen. Der Lichtverlust in 
Folge der Reflexion an den beiden Seiten der Platte 
scheint mir griirser aIs der, welcher ails der vereinten 
Wirkung der Farbe und der Blasen in einem Glasstticke 
von 7 Zoll entspringt. 

Ich babe versucht, durch die Schatten die relafiven 
Lichtmengen zu bestimmen, welche von diesem schweren 
Glase und anderen Glassorten an der Vorderfl” iic h e re- 
fleciirt werden. Die Keflexion an der Hinterfliiche war 
deshalb vernichtet. Das Lick fie1 immer linter einem 
Winkel von 450 ein, und wurde von einer kleinen Lainpe 
a mit einfachem Doclit geliefert ; seine Intensitkit nach der 
Keflexion wurde durch eine zweite ahnliche Lainpe b ge- 
messen, deren directes Licht den zum Vergleiclie niilhi- 
gen Schatlen hergab. Die Gleichftirmigkeit , oder wenig- 
stens das VerlidtniCs beider Licbter wurde For und nach 
dcm Versuclie mit den Glasern ermittelt, und jedes Glas 
nach Verlauf einiger Zeit zum zweiten oder dritten Male 
und auf eine gemischte Weise untersucht, so dafs das 
Urtheil in keinem Falle befangen seyn konnte. Folgende 
Tafel zeigt die Resultate mit HinwegIassung der kleine- 
ren DecimaIen. 

Zolle. 
Licht a direct . . . . . . . . . . - 10.70 1 1 

- - reflectirt von Gles 5 . . 36,75 11,80 - -  - - - 1 . . 40,69 14,46 dl 
- -  - - - 4 . . 43,46 16,50 

- -  - - - 6 . . 50.31 22,12 & 

- -  - - - 3 . . 52,69 24,26 =& 

- -  - * - 2 . . 64-56 26,02 &,i 

Die erste Columne bezielit sich auf die weiterhin ge- 
nannten Gllser; die zweite giebt den Abstand von der 

- -  - - 9 . . 47,31 19,5G & 

- -  - - 7 1 . 51,63 23,29 m’ps 

- -  - ‘- - 8 . . 5433 25,80 $e 



565 
Mefs-FIamme b; die dritte enth3It die Quadrate dieser 
Abstande, reducirt auf den des directen Lichtes als Ens; 
die vierte giebt die verhaltnifsmSsige Menge des von der 
Vorderflache eines jeden Glases reflectirten Licbtes a. 
Das Glas No. 5. bcstand a m  1 Proportion Bleioxyd, 
4 Proportion Kieselerde und 1 + Proportion Boraxslure; 
EO. 1. aus 1 Bleioxyd, 1 Kieselerde und 1 4  Boraxsaure; 
No. 4. aus 1 Bleioxyd, 1: Kieselerde und 1; Borax- 
sanre; No, 9. war Flintglas; No. 6., 7. und 3. waren 
verschiedene Sortcn Kronglas, und No. 8. und 2. ver- 
scbiedene Sorten felglas. Rei l., 3., 5., 6. und 7. 
waren es natfirlidic Fbchen, bei 2., 4., 8. und 9. an- 
geschli ffene. 

Der Lichtverlnst, wclclicr aus dein starken Rcflexions- 
venntjjgen entspringt, ist zwar betrtichtlich, kann aber 
darch VergrBCserung der Flzche des Glases colnpcnsirt 
wcrdeo. 

101) In der fIGrte weichen diese GBser eben so 
*stark und vielleicht noch starker als in jeder andern Ei- 
genschaft von einander ab. Das borarsaure Bleioxyd ist 
selir weich; das doppelt-boraxsauro ist liiirter, und das 
dreifach -boraxsaure kornint in Hsrte dern Flintglase gleich. 
Dns kie'selhaltige boraxsaure Bleioryd ist weicher als Flint- 
glas; allein das Glas, wclches aus 1 Prop. Bleioxgd, 1 P~op. 
Kieselerde und 1:. Prop. Boraxsiirire besteht, ist so hart 
wie gewohnliches Flintglas, und besitzt auch Scbmelzbar- 
keit, Farbe und alle iibrigen Eigenschaften in eiuem sehr 
schhtzbaren Grade. 

102) Die Harte wkhs t  mit der Verringerung des 
Bleioxyds; allein in deinselben Grade nimmt auch die 
Schelzbarkeit ab , eine Eigenschaft , welclie bis zu ei- 
nein gewissen Grade erhalten werden mufs, damit man 
die Streifen und BIasen fortschaffen kann. Das borar- 
satire Bleioxyd ist so leicht schmelzbar, daCs es unter 
siedendern Oele weich wird. Das kieselhaldge boraxsaure 
Glas von den erwzhnten VerhSItnissen ist vollig schvelz- 
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bar genug, urn no& die ziir Entfernung der Streifen und 
Blasen niithigen Operationen zu gestatten. 

103) Die Schmelzbarkeit dieser GIaser, so wie iiber- 
haupt eines jeden Gloses, mufs man nicht mit der Nei- 
gung, in hiiherer Ternperatur zu erweichen, verwechseIn. 
Nicht das M a s ,  das zuerst weich wird, schinilzt auch 
zuerst bci einer gegebenen Hitze; denn die Gllser sind, 
gleich andern Substaiizen, hinsichtlich der Leichtigkeit, 
mit der sie in den fliissigen Zustand iibcrgehen, verschie- 
den. Es ist inir oft begegnet, wenn icli verschiedene 
Glascoinpositionen neben einander in Platinkapseln er- 
hitzte, dafs diejenige, w&he zuerst erweichte, bei stlr- 
kerer Erhilzung nicht so fliissig Jvurde, wie andere, mel- 
che der ersten Einwirkung der Hitze Iaugcr widerstan- 
den. Es faud sich aucli iinmer, dafs diejenigen Gliiser, 
welche bci Erhitzung langsam aus dem starren in dcn 
fliissigen Zustantl iibergingen, auch am wenigstcn geneigt 
maren, bei den1 Prozesse des Abkiiblens eine krystallini- 
sclie Structur arlzunchmen, und dadurch ergebcn sicii of1 
selrr niitzliclic Anzcigen iiber die wahrscheiiilichen Eigcn- 
schaften der in Albeit bcfindlichen G18ser. 

104) Sehr wichtig fur ihre Anwendung zur Con- 
slruclion von Fernriihren ist es, dafs diese C1” z iiser von 
den gew Obnlich in dcr Atinosphtire befindlichen Substan- 
zen iiicht verzndert oder nngegriffen werden. Wenn inan 
bctleiikt, d a t  sich der Werth eines guten Objectivs o€t 
auf. mehrere hundert Pfund Sterling belaaft, so wird nian 
einsehen, dafs dieser l’unkt von nicht geringer Wiclitig- 
k$t sey. Selbst Flint- und Tafelglas sind vou diesern 
Fehler nicht ganz frei, und daher war die Besorgnil‘s wohl 
erlaubt, dal‘s er sicli auch bei dem schweren Glase fin&, 
da dieses so weuig von der ihn verhindernden Subsiaut 
(Kieselerde), uud so vie1 von der ihn begiinstigeuden 
(Uleioxyd) enthBlt. 

105) Die oberfl8;chIichen Veriinderungen des Glaseq 
welcbe seinem optischeu Gebrauche schadeu, siod von 
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zweierlei Art, Die eine zeigt sich durch ein Mattwerden 
oder im verstlrkten Grade durch ein Irisiren der Ober- 
fhchen. Man knnn sie augenblicklich durch Schwefel- 
wasserstoffgas hervorbringen , welches das Bleioxyd re- 
ducirt und Schwefelblei daraus bildet. Diese V k n d e -  
rung findet nur beim Flintglase statt, und wird entwe- 
der durch Schwefclwasserstofrgas oder durch schweflige 
Dampfe hervorgebracht. In  Tafelglas ist die Verznde- 
rung anderer Natur ; sie erscheint als kleine Vegetationen 
oder Krystallisntionen, welche iiberall, wo sie sich aus- 
breiten, den Ilurchgnng des Lichtes verhindern. Herr 
D o I1 o n d ,  welcher mir Ftille von beiden Verletzungen 
a m  Flint- und am Tafelglas zeigte, ist nach seiner langen 
Erfahrung geneigt, die letztere fur die schadlichere zu 
halten. 

106) Ueim Bcginn der Versuche fiirchtete ich, dafs 
das schwere optische Glas mehr als dns Flintglas anlau- 
fen wiirde; allein, da Stucke von boraxsaurcm Blci und 
andern dichten Verbindungen dieses Metalls, welche ich 
eine kingere Zeit hindurch ohne besondere Vorsichtsmafs- 
regeln an der atmosphlirischen Luft aufbewahrte, nicht 
anliefen, so wurde ich dadurch ermuthigt, die Versuche 
fortzusetzen. Zwnr loufeu diese Gltiser schnell an und 
vie1 starker als Flintglas, menn man sie in eine mit Schwe- 
felwasserstoff versetzte Atlnosphh-c bringt ; allein daram 
folgt noch nicfit nothwendig, daCs sic in einetn Fernrohre 
anlaufcn werden; vor allem da sie hier, verlniige der 
Construction der achromatischen Objective, durch das 
Krou- odcr Tafelglas von aufseu her geschiitzt werden; 
eine Einrichtung, welche zugleich erlaubt, uoch beson- 
dere chemische Schutzlnittel anzubringen. 

107) Allem Anscheine nach wird man die Luft in 
dem Fernrohr von schwefligen Dampfen befreien, wenn 
man solche Substanzcn hineinbringt, die zu ihnen eine 
grofse .4nziehung haben. Bleiweih, gefilltes boraxsatires 
Bleioxyd oder feingeriebene Bleiglatte , gemischt mit dem 
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Pigment, mit dem man gewahnlich die Innenseite des 
Fcrnrohrs zur Abhaltung des freinden Lichtes schwzrzt, 
wurden wahrscheinlich diesem Zwecke geniigend ent- 
sprecheu. 

105) Im Laufe dieser Untersuchung wurde ein sehr 
sonderbarer und wiclrtiger Einflufs des Alkali's auf die 
Befiirderung des Anlau fens bleihaltiger Gllser entdeckt, 
welcher beiin Flintglasc, wenn die Menge des Bleioxyds 
nur ein wenig iiber die gewiihnlichen Verhliltnisse ver- 
griilsert wird , sich sehr kriiftig aufsert. Gewiihnliches 
Flintglas besteht aris 33,28 Bleioxyd , 51,93 Kieselerde 
und 13,77 Kicselcrdc; die iibrigen Substnnzen sind nur 
in sehr geringer R h g c  vorlinnden, und kiinnen daher 
vernacliliissigt werden. Vermehrt man das Bleioxyd, was 
demnach 33,2S Hundcrtel voin Ganzen betrzgt, nur ein 
wenig, tiin das I)ispcrsionsvcrm~gen zu erhiihen, so wird 
das Glas, in eiiier stiiidtischen Atiaosph2re, sogleich zrim 
Anlaufen gcncigt. Diel's ist der Fall init einein Gu i -  
na 11 cl 'schen Glase , welchcs, nacli uieiner Analysc, ails 

4405 Bleioxyd, 4.43 Kieselcrde uiid 11,75 Kali bcstcht. 
Weun indeCs das Alkali fehlt, kaiin die Menge dcs I31ei- 
osyds ohnc Schaden aulserordentlicb 'vermehrt werdeo, 
wie denn eiii Glas, welches aus 61 Uleioxyd und 36 
Boraxssure bestaiid, inncrhalb IS Monaten au derselben 
Stellc nicht anlief, wo Fliiitglas matt geworden war. Nocli 
deritlichcr geht dieb aus folgendem Fall hervor. Ein 
Glas, besteheiid ans gleichen Gewichtstheilen Kieselerde 
und Bleioxyd, zcigte an gewghnlicher Luft seit dein 
Fchruar 1828 keine Xeigung zuin Mattwcrdcn. Als aclit 
TlreiIe von diesem mit dem hequivalent von 1 Th. Kali 
an Pottaschc zusa~ineiigeschmoIzen wurden , entstand ein 
GIas, welches stark anlief. Andsre 8 Theile dagcgen, 
die inail noch mit 3 Tlr. Blciosyd mehr zusaminenschuioIz, 
so d a b  der Gebalt an diesern fast verdoppelt wurde, Iic- 
ferten ein Glas, welches uicht im geringsten Grade adief. 

109) Aus dieseni Grtinde wurde bei Bcreituiig der 
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Bestandtheilc des schweren optiscben Glases so ernstlich 
darauf gedrnngen, dafs sie frei von Alkali seyen (18. 
24.); aus diesem Grunde Iluft auch das schwere Flint- 
glas , ungeachtet seines geringeren l3lcigcbalts und des 
vie1 gerinseren specitischen Gewichts, eben so leicht au, 
als die kalifreien Glassorten. Dein Eintfnfs des Alka!i’s 
ist ferner auch walirscheinlich die Wirkung des Wassers 
und der atinosphPrischen Feuchtigkeit auf das Glas zu- 
zuschreibea. 

110) Wenn man Flintglas in einem Agnfiniirser schr 
fein zerrcibt und ein SLiick feuclites Kurkumaepapier dar- 
auf legt, so bekolnmt man eine siarke Anzeige aid freies 
Alkali. Dasselbe gescliieht beiln Tafelglase; und, wenn 
man das I’dlvern recht weit treibt, so kann man hie- 
durch das Alkali in Gllisern entdecken, die noch vie1 
weuiger davon enthalten als die genannten Sorten. Die- 
ser Versucli zcigt, dafs das Flintglas keinesweges einc 
Verbindung ist, die auf starkcn chemisclien Verwandt- 
schaften beritht, was auch aus einer Erfahrung hervor- 
geht, die ich vor mehreren Jahren geniacht hebe, dafs 
sear fein gepiilvertes Fliiitglas fast eben so leicht \vie 
k’ohlensaures Eleiosyd durch in dcr Luft vorhandenes 
Scbwefel~~asserstoTf~as gcschwiirzt wird. L)as Glas ist da- 
her eher fur eine hufliisitng als fur eine chemische Ver- 
bindung mehrerer S t o k  211 ballen, und der Kraft, mit der 
es den gewahnlichcn Liisernitteln widerstebt, verdankt es 
seinem sehr comphen Zustand und der Gegenwart ei- 
nes unliislichen und unver~nderlichen Hautchens yon Kic- 
selerde oder sebr kieselhaltiger Substanz an seiner Ober- 
flache. 

111) Der halbgebundeue und hygrometrische Zu- 
stand des Alkali’s scheint aoch die Ursache der bekaua- 
ten Erscheinung zu seyn, dafs das gemeine Glas sic11 in 
gewiihulicher Teinperatur an der Luft mit Feuchtigkeit 
beschliigt. Diese Feucbtigkeit ist sehr geeignet, das iu 
der Luft hefindliehe Schwefelwasserstoffgas zu condensi- 
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ren, und, da es dieses unter den giinstigsten Umstlnden 
wit dem Bleioxyd in Beriihl'ung bringt, das Anlaufen zu 
befiirdern. Da das schwere Glas von diesem Fehler frei, 
so scheint mir d i e t  ein genfigender Grnnd zti seyn, wes- 
balb es an freier Luft so wenig vertindert wird. 

112) Ein aofserordentlicher Unterschied ist in Be- 
zug auf Elektricitst zwischen diesem und dein gewilhnli- 
chen Glase vorhanden , hauptsachlich eberifalls in Folge 
der Abwescnlicit von Alkali. Gewiihnliches Glas, SOWOhl 
Flint- a h  Tafel- oder Kronglas, leitet, unter gewviibnli- 
cben Umstsnden, die Elcktricitat wegen der hygroskopi- 
schen Feucliligkeit auf seine Oberflkiche. Eiii divergiren- 
des Goldblatt-Elektrometer, welches man niit dicscn Glas- 
sorten beruhrt, wird augenblicklich entladcn, selbst wenn 
die Hand zwei oder drei Furs von dein Orte der Beriih- 
rung 'entfernt ist. Die schweren Glaser dagcgen entladen 
bei diesem Versuclie das Elektrometer niclit, sondern iso- 
lircn so vollkoinmcn wie Siegellack oder Gummilack. 
Platten von diesein Glase, welche man, ohne vorherige 
Erwarinung oder Trocknung , nur schwach mit Flanell 
oder Seide reibt, werden augenblicklich stark dektriscb, 
und bleihen es lange; wogegen es beim Flint - oder Tafel- 
und selbst beim Kronglase unter denselben Bedingungen 
fast unmiiglich wiire, drirch so geringe Mittel Elektricitiit 
zu erregen. Das schwere Glas eignet sich demnach eben so 
gut als Lack oder Harz zu Elektrophoren, und wahrschein- 
lich wird man es in Zukunft noch mit vieleui Nutzen zu 
elektrischen Apparaten anwenden kiinnen. Das Wich- 
tigste, das fur jetzt nus diesem Verhalten gegen Elektri- 
eitlt hervorgcht, ist jedoch der Beweis der Abwesenheit 
jener Feuchtigkeitsschicht, die anderen Glassorten so hart- 
nzckig anh%ngt. 

113) Alle diese Umstaude sprechen dafiir, daCs das 
schwere Glas keine vowaltende Neigung zum Mattwer- 
den besitzt, weIche seine Anwendung zu Ferhriihreu hin- 
dedich seyn k h n t e ,  besonders wenn man die zuvor be- 
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schriebenen (107) Mafsregeln zur Abhaltung von schwef- 
ligen Dzmpfen befolgt. Es kann aucli keine Schwierig- 
keit baben, die Luft in einein abgeschlossenen Raume 
von solchen Beimengungen frei zu halten; weit schwieri- 
ger wYiirde es seyn, das Glas unter den steten und un- 
vermeidlichen Verauderungen der Luft immer trocken zu 
erhalten, falls d i e t  nathig seyn sollte. 

114) Die zweite Art von oberfliichlicher Versnde- 
rung, nzmlich die, hauptsachlich beim Tafelglas stattfin- 
dende Zernagung oder Krystallisatiott , rtihrt ohne Zwei- 
fel ebenfalls vom Alkali her; und in der That  dehnt sie 
sich bei Glassorten, die zuviel Alkali enlhalteo, iiber die 
ganze Oberfbche aus, so dafs sich Schiippchen von dein 
Glase ablBsen. O b  diese Wirkung auf das Alkali vom 
Wasser oder von der KohlensHure oder von anderen Be- 
standtheilen der Luft, einzeln oder gemeinschafilieh , her- 
vorgebracht werde, ist hier von geringer Bedeutung, dn 
das in Kede stehmde Glas mit diesern Fehler nicht be- 
buftet ist. 

A n h a n g .  

Frittofcn. 

Der angewandtc Frittofen entspracli seinern Zweckc 
aufserordentlicli gut, und wenngleich ich mir eineii iieiien 
in gtifserem Maafsshbe erbauen wiirde, so halte ich es 
doch fiir besser, den erprobten genau zii beschreiben, 
als Aenderungen vorzuschlagen, welche noch nicbt durch 
Erfabrung gepriift worden sind, vor allem, da es scheint, 
daCs im Wesentlichen bei einem grofseren Ofen nichts 
geandert zu werden braucht. Ein eiserner Kasten (Fig. 3. 
und 4. Taf. WII.), 30 Zoll lang, 14 Zoll breit und S $  
Zoll tief, bildet den Haupttheil des heufseren. Oben ist 
er ganz offen, und auch unten in dem Vordertheil, WO 

der Rost hiagelegt wid.  An der Vorderseite ist er mit 
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eiiier gewlihnlichen eisernen Thiir verselien, deren Oeff- 
nung 8 Zoll Breite ilnd G Zoll H6he besizt, und an 
&r Hinterseite hat er ein Loch von 6 ;  Zoll Lsinge und 
4 4  Zoll Breite, worin ein Rohr eingesetzt ist, das ihn 
mit dein Schornstcin verbindet. Die Seiten und dcr BO- 
den des Kasteiis sind uiit Backsteinen gcfuttert, deren 
Diclte neben dem Feuer 24 Zoll betriigt, soiist aber 
nar 1: Zoll. Ucr Rost ist 12 Zoll lang und 8 Zoll 
breit; iiber ilim ist der Kasten durch einen aiif das Fut- 
ter gelegten feuerfesten Zicgelstein von 12 Zoll im Qua- 
drat bedeckt; zwischen diesem Deckel und den1 Rost 
bleibt eine Ticfe von 5 & Zoll fiir das Kolilenfeuer. Der 
iibrige Theil des Ofens ist mit einer 17 ;- Zoil langen, 
13 Zoll breiten und $ 2011 dicken Eisenplatte bedcckt, 
welche, auf der Fiitterung ruhend, einen Raurn von 16 
Zoll L ~ u g e ,  10 Zoll Breite uud 5 2011 Hiihe zur Auf- 
nahme fur die Tic abschliett. Kreisrunde Liicher von 
etwa 3 Zoll oder" hr im Durchmesser dienen zum Hin- 
eiiisetzen der Tiegel, und sind, v i e  es die Figur zeigt, 
so geordnet, daCs zwisclieii Ietzteren hinlhglicber Raum 
fur die Cokes iind die Plainme bleibe. Die Liichcr, wel- 
che man niclit benurzt, werden zugedeckt. 

Da dic Platte beiin Gebrauch des Ofens sehr heirs 
wird, so mufs noch eirie zweite auf dieselbe gelegt wer- 
den. Diese, welclie iiiit correspondirenden Liichern ver- 
sehen seyn xnufs, kann aus Eiseublech bestehen, inufs 
aber durch Stiicke von Thonpfeifen oder einer andern 
Substanz von der unteren getrennt bleiben. Noch besser 
fiir die ZuruckhaItung der WBrme und fur die Reinlich-. 
keit ist es, statt der zweiten Eisenplatte eine Lage dicht 
an einander schlietender irdener Tafeln zu nehmen, je- 
doch ebeufalls getrennt von der untern durch eine Luft- 
schicht 

Die angewandten Tiegel sind von Auken 5 Z. hoch, 
balten oben 3; und am Boden 2. 2. im Durchmesser. 
Sie sind aus dem saubersten und feuerbestsindigsten Rig- 

cuit 

$#f 
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cuit bei hoher Hitze verfertigt und so diinn wie moglich. 
W i r  besitzen einige vor etwa dreifsig Jahren von Hrn. 
H a t c h e t  t verfertigte Tiegel, welche, wenn sie anch nicht 
die erforderliche G r o h  haben, doch gerade von der rech- 
ten Bescbaffenheit sind. Sie wurden mehrxnals hinter ein, 
ander gebraucht, ohno zu zerspriiigen und ohne das Glas 
zu verunreinigen, noch von ihni angcgriffen zu werden. 

Wetin man die ‘J’iegel in den Ofen selzt, in& man 
ihnen ein Stuck Backstein oder Cornwaller Tiegelmasse 
zur Unterlage geben, damit ihr Rand 3 oder + Zoll fiber 
die obere Platte hervorrage, und so das Hineinfallen von 
Schmutz verhindert werde. Die LOcher miissen so weit 
seyn, dafs die Tiegel im erhitzten Zustande sie nur Iok- 
ker ausfiillen, damit diese keinen Schaden leiden, und fur 
die atis der Glasmasse entwiclrelten DYlnpfe ein Ausgang 
bleibe. 

Die Deckel bestelmi aus Abdampfschaalen von etwa 
4; 2. im Durchmesscr. Ein Stuck Platindraht von hinlting- 
licher Stirke ist mit beiden Enden von aufsen urn ihren 
Rand gebogen und in der Mitte zu einer Handhabe ge- 
formt. Ein an beiden Enden gekriimmter Eisenstab, den 
man in diese Handhabe steckt, dient zum Abheben der 
Deckel. Die Deckel mussen, wenn sie uber den Tiegeln 
Iiegen, dieselben niemals beruhren, sondern mit ihrem 
13ande auf den irdenen Platten ruhen. 

Der Platin-Rechen (Fig. 5. Taf. VIII.) und die 
Platin-Kelle (Fig. 6.) sind schon friiher beschrieben. 

I 
G 1 a s  o fen. 

Dieser Ofen ist von Backsteinen an einer Mauer 
aufgebaut, und bildet von aafsen eip Parallelepipedum, 
das von der Vorderseite bis zu dem danebenstehenden 
Schornstein 64 Zoll lang, 45 2011 breit und 28 2011 hoch 
ist (Fig. 7. 8. 9. Taf. VIII,). Es ist der einzige, der 
bis jetzt erbaut wurde, und mag bier aus deu zuvor er- 
wabnten Grtinden genau beschrieben iverden. Der Feuer- 

0 0  A n d .  d.Physik. B. 94. St.4. J. 1830. St. 4. 



574 
heerd befindct sich an einem Ende und der Zug von 
Flamme und Ranch gelit gerade hindurch zu dein anf- 
rechtstehenden Schorustein. Der Feuerrauiii ist VOLI vorn 
nach hinten 15 Zoll lang, 13 Zoll breit, und von dem 
Koste bis zur gewiilbten Decke l l +  2011 hoch. Die 
Vordervvand des Ofens bat eine Dicke von 1234 ZoII. 
Der Eiugang zim Feuerhecrd ist 6 Zoll hoch und 8 Zoll 
breit, in eincm Onckstcine angebracht, dcr 7 Zoll ein- 
wgrts von der Vordermnuer steht. IIer iintere Rand die- 
ser Oeffuung ist im Nivenu mit einer Sch~vr-elle von Back- 
steinen, welciic sicli vom Feuerheerde bis zur AaCscii- 
fliiche dcs Manerwerks erstreckt und dadorcli ein Ge- 
simse bildet ; zwei darauf stehende Backsteine dienen a h  
Thiir zum Verscliliefsen der Miindung des Ofens. Der 
Asclteuraum ist 25 Zoll lang, 12 Zoll breit und 10 Zoll 
hock Auf dein Boden desselben steht ein Kasten nus 
Eisenblecb, 5.; Zoll hocli, welchen man stets voll Was- 
ser crhiilt; durch die strahlende Hitze und die hiiieinfal- 
lende heifse Asche wird dieL Wasser iminer dein Sieden 
nahe gehalten. 

Hinter dem Feuerheerde liegt zwei Zoll hiilrer der 
horizontale Boden einer Kammer, an deren Seiten 12 Z. 
dick das Mauerwerk 14 Zoll emporsteigt, und inwendig 
in 5 Zoll HOhe iiber dein Boden urn j 2011 zurlicktritt, 
eineii bervorragenden Absatz bildend. Dieser Absatz 
tragt die feuerfesten Dachziegel, welche die Decke die- 
ser Kammer und zugleich den Boden der Glaskammer 
bilden. Das Gauze ist .so eingerichtet, dak diese Zie- 
gelsleine nach Relieben hineingelegt oder liersnsgenom- 
men werdeu kBnuen, ohne Stiirung fiir den ubrigen Theil 
des Ofens. Bas Vorderende der Kammer ist durch ei- 
nen feuerfesten Backstein geschlossen, der an deln Ge- 
wolbe iiber deui Feuerheerd ruht,-und von der Ober- 
flsche des Mauerwerks 9 Zoll binabgeht bis auf d&n er- 
wahnten Absatz. Das Hinterende der Kammer ist auf cine 
iihnliche Weise geschlossen , und jenseits derselben &r 
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Rauchfang auf den geradesten Wege in dem %hornstein 
geleitet. Die Iiinge dieser oberen OefCnung, weIche s p t  
terhin die Glaskamnier bildet, betregt 25 2011, die Breite 
12 9 2011. Wenn die Boden-Ziegeln eingelegt sind, bleibt 
fur den Raum linter der Glnskammer eine Hiihe von 5 
Zoll. Der gauze Rauin fur das Feuer ist 38 Zoll lang, 
uud, mit Ausnahme einiger Stiitzen , 12 2011 breit. 

Diese Stiitzen stehen auf dein Boden der untern 
Kamrner , und sind fur die Dauerhaftigkeit und Regelma- 
fsigkeit des Bodens der Glaskammer wesentlich niithig, 
dahcr sie auch mit Sorgfalt aufgestellt werden miissen, 
Man nimmt zu ihnen feuerfeste Backsteinc, die man auf 
ihre kleinste Flsche stellt, und zwar so, dafs ihre griifste 
Seite den Seiten des Ofens paralfel ist. Sie miissen vom 
Boden an gerechnet gleiche Hiihe haben mit dem vorhin 
genannten Absatz (5  Zoll), mit dclu sie gerneiuschaftlich 
die Boden- Ziegel der Glasltamrncr tragen: In  unsern 
Ofen befanden sich drei solche Stiitzen in einer Liriie 
stehend, 24 2011 dick, und zu beiden Seiten einen Raum 
von 4% Zoll Breite fur deln Durchgang der Flainme und 
die Aofnahme der Cokes iibriglassend. Die erste stand 
2 Zoll von der Hinterwand des Fehrheerds, und war 
wie jede der beiden ubrigen 4 Zoll lang, welche Gralse 
auch die beiden Zwischenrlume hatteu. 

Beim Gebrauche des Ofens wurden in dieser Kam- 
mer Cokes gebrannt, zu deren Hineinbringung zwei La- 
cher dienen, die, den Zwischenrzumen zwischen den 
Stiitzen gegeniiber, in der hier 17 2011 dicken Seiten- 
wand des Ofens befindlich siud. Sie werden durch zwei 
lose eingesetzte Ziegelsteine verschlossen, ond von Aufsen 
durch ein gegen die Oeffnung gestelltes Papier, welches 
durch den Luftzug stark festgehalten wird. 

Zum Boden der Glaskammer oder wenigstens zu 
seiner dem Peuer zogewandten Hdtfte mufs man Ziegel- 
steine aus der Masse der Cornwaller Tiegel nehmen; zu 
der andern, die nicht so stark erhitzt wird, kann man 

0 0  2 
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andere Ziegel anwvcnden, denen man eine Dicke von 2+ 
2011 giebt. Der dern Feuer zunsdistlkgende Ziegelstein 
mufs recbt sorgrAltig abgescldiffen seyn (53) und an den 
Rjndern init feuerfestem Thon festgekittet werdeu ; er 
bat, wenn er aus der Cornmaller Masse besteht, bei ei- 
ller Dicke von $ Zoll hiiil~iuglicbe Sttirke 

Die vorhin e r w h i t e  LuftrZihre ( 5 b ) ,  welche von 
glasirteiii Pomllan ist, wird beim Aufmauern des Ofens 
so in die Seitenwand des Ofens eingesetzt, daCs ihrc an- 
tere Seite mit dciii Boden der GIasIramlner in Niveaii 
lie$, ilrre innere Muatlung zwci a l l  voii den1 Endc Jcr 
Glaskamner absteht, und ilire &&ere Miiiduag lnit der 
Aukenseite des Mauerwerks in Flucht lie$ Uiese Riihre 
ist  17 Zoll lang und inwondig f Zolt aeit. Die Ansatz- 
rijhren haben eiiie Liinge von 6, 7 oder 8 Zoll uud ei- 
nen iiineren L)urchrnesscr von -& 2011; ihre Miindungen 
sind schicf aogcselzt. 

Allc Tlieile des Ofens, welche dem Feuer unmiltel- 
bar odcr in der Kahe ausgesetzt sind, miissen von feuer- 
feslen Backsteincn init Lehm aufgemauert werden. Die 
Glaskaminer wird init feuerfcsten Dachziegeln ausgesetzt 
die sich eincn Zoll lioch iibcr das andcre Mauerwerk cr- 
hcbeu, wodurch nick nor .dex Schmulz besser abgebalten 
w i d ,  als wenn sie mit diesem im Miveau sind, sonderu 
auch die Deckel der Glaskammer dichter schlieken ksn- 
nen. , Ihie Deckel besteiwn a s  drei Eisenplatten, von 
4 2011 Dicke und 16 Zoll Ltmge; ihre Breite ist ver- 
schieden, 7, 10 und 12 Zoll. Je  nach der Art wie man 
sie iiber einander setzt kann man durch sie entweder die 
Glaskammer ganz vorschliehen, oder mehr oder weniger 
bffnen, wie es der Versuch verlangt. Ein jeder Deckel 
ist in der Mitto mit eiiier Hnndhabe versehen. 

Auf die eisernen Deckel Iegt man, eur besseren Zu- 
riickhaltung der WIrme, noch eine Lage irdener. Es 
dienen dazu G quadratische ~Ziegelsteine von 1; Zoll 
Dicke, die man dicht an einander schiebt, und damit 
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diefs mtiglich sey, mit Kerben zur Hindurchlassnn[; der 
eisernen Handhaben versehen sind. 

Die irdenen Kltitze, welcbe urn die Platinkapsel ge- 
legt werden (57), lnussm von einer unglasirten Masse 
seyn, die moglicbst weirig E i s h  entb#lt. Mau hat ihneil 
verschiedene Dicke, Griibe und Gestalt, doch meist eine 
parallepipedische Form zu geben. Sie durfen in der Hitze 
weder in Flofs gerathen, noch einen fliichtigen Stoff ent- 
wickeln, und wenn eiaer dieser KlMze ziifdlig mit Glas 
bescliiiiutzt wird, so muL cr von diesein gesaubert oder 
bci Seite geschafft werden. Die Steine aus Cornwaller 
Tiegelniasse (63, 63) eigenen sic11 zii diesein Zweck ganz 
vortrefflich, man kann sie in jcde beliebige Gestalt sagen, 
feilcn oder schleifen. 

Zu den Deckeln iiber dem Giase (GO) wiirdcn bis- 
her Abdampfschaalen genommen. Sic cntsprechen,ihrcni 
Zweck ganz ungemein gnt, Ilur sind sie, bei einiger Griifse, 
211 dick, zu schwer und zu tief. Da. dime Deckel nur 
ilir eignes Gewicht zu tragen haben, so kiiunen sic sehr 
dunn seyn, nur miissen sie der Hitze sehr gut widerste- 
hen; auch ist es wiinschcnsmerth, dafs sie S h i r t  siud, 
iiirlrt b lo t  dcr Rcinlichlseit wegen, sondcrn damit sie 
keine Substanzen absorbirea, die ctwa iu der Hitze schad- 
lichc Dampfe fur das Glas entwiclseln. 

B e r e i t u n g  d e s  Plrtiruchwcrmms 

Zur Bcreitung desselben kann man Platinblech ncli- 
inen, welches fruher zu Kapscln angcwandt und zn fer- 
nerem Gebrauche uubraucbbar geworden ist. Nnchdem 
ixiaii dasselbe BUS der Beizc (93) gcnoiumen und von 
allen legirten Theilen, welche etwn . anhaften, befreit bat, 
digerirt man es mit einer Mischung aus 5 Maak starker 
Salzsaiire,, 1 Maah slarker Sa1peters:iure und 3 Maak 
Wasser, jedoch anfdnglich bei gelinder Hitze, dnmit die 
Einwirkuug nicht zu stark wcrde. Nach W o 11 a s t on 
lest sich 1 Unze Platin in 4 Maafs dieser Mischung, doch 
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ist es vortheilhaft das Platin in betrlchtlichem Ueberschufs 
zu haben. Die erhaltene LOsung wird durch eine starke 
Lijsung von Sallniak gefdlt, wodurch ein gclber Nicder- 
schlag entsfeht, den man zu Boden sinken IaCst, von dcr 
Mutterhuge befreiet und dann zwei bis drei Ma1 lnit 
Wasser aiiswtisciit. Das Waschwasser und die Mutter- 
lauge kiinoen hernach dtirch Abdampfen eingeengt wer- 
den; docli ist es niclit gut, Platinscliwarnln aus ihnen 
fur diesen besonderen Zweck zm bereiten, sondern bes- 
ser, nur den NicderscliIag anzuweuden, der aul Zusatz 
des Salmiaks niederfiel. 

Uer gelbe Niedersclilag, nacbdem er gewasclicn und 
auf einem Filter oder in einer Schaale getrocknet war- 
den 1st , wird bei dunkler I\othgIiihhitze zersetzt , was in 
eineiii sauberen irdenen Tiegel geschehen kaon. Die 
€ h e  inuk so langc fortgesetzt werden, als sich nocll 
Dainpfe erlieben. DieCs ist indet  , wegen dcr geriogen 
Hitze, die inan anwenden inub, und wegen der scblech- 
ten Warineleitung des schwalniuigen Ylatins eine langwei- 
ligc Operation. Man kann daher die Reduclion arxcli auf 
die Weise bewcrkstellign, d a t  u a n  den Niedcrschlag 
in einer Lage von der Dicke eines + Zolls auf ein 1%- 
tinblech streuet und mit . einem ziveiten Platinblech be- 
declit. Die Hitze einer Weingeistflauime reicht dann zur 
Reduction .des Metalls bin; doch niufs man dabei das 
Metal1 und Pulver ab und zu uinwendcn, dainit beide 
Seiteii der Flainine ausgesetzt werden. Uas Platin wird 
als eine uiatte graue, schwarnmige, inetallische Masse er- 
schcinen. Es wird von einander gebroclien , gemischt, 
und wieder erhilzt , urn die Austreibung aller fliichtigen 
SubstanZen zu vollenden. 

Nachdern diefs geschehen ist, reibt man es mit einem 
reinen -Finger oder mit reinem Papier (83) zu Pulver, 
erhitzt es noch eininal, und hebt es in einer sauberen 
Flasche gut verstopft auf. 


