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D i e  gewaltigen Ereignisse des verflossenen Sommere, deren Zeuge 
wir gewesen sind, haben der Zeit Fliigel geliehen, Monatc sind 
ihrem lnhalte irach zu Jahren geworden; Alles, was sich vor 
dem d e u t s c h e n  K r i e g e  begeben hat, scheint uns bereits einer ent- 
fernten Vergangenheit anzugehijren. So auch der Tod des Mannes, 
dem dieser Nachruf gewidmet ist, obwobl noch kein Jahr  verstrichen, 
beit sich das Grab iiber ihni geschloeeen hat. Allein wie gross die 
Zahl und Mannichfaltigkeit der Erlebnisse , welcbe wir hinter uns 
zurfickgelassen , wir fiihlen den herben Verlust, welchen die deutsche 
chemische Gesellschaft erlitten hat, heute nicht weniger schmerzlich, 
wie damals, ale auf die erst- Trauerkunde hin, der Vorstand unseres 
Vereins zusamrnentrat und den Redner mit dem Auftrage betraute, 
das Leben und zumal die umfassende wissenschaftliche Thatigkeit des 
heimgegangenen Freundes den Mitgliedern der Gesellschaft an ihrem 
Stiftungsfeste in nicht allzueng umrabmtem Bilde vorzufiihren. 

I d e m  ich am heutigen Abend den rnir gewordenen Auftrag er- 
fdle, kann ieh nicht umhin, dern Gefiihle des Bedauerns Ausdruck zu 
geben, dass die s c h h e  Aufgabe, die hier vorlag, nicht in bessere 
Hande gefallen sei. Mehr ale einmal, wahrend ich das Material fir 
ihre LSsuug sammelte, ist mir dek Gedanke peinlich nahe getreten, 
wie wcnig ieh dieser Aufgabe gewachsen war. Obwohl seit langer Zeit 
in vielfachen Beziehungen mit M a g n u e ,  bin ich doch erst in  den letzten 
Jahren so gliicklicb gewesen, in der Vertrantheit tiiglichen Verkehrs die 
ganze Fiille der edlen'Eigenschaften dieser reich angelegten Natur kenneu 
zu lernen. Wie vie1 treffender wiirde das Bild des Mannes geworden 
sein, wenn die Hand eines Jngendfreundea den Griffel gefiihrt hatte! 
Auch bin ich nicht ohne Sorge, dass es mir nur sehr unvollkommen 
gelungen ist, den wiseenschaftlichen Leistungen unleree Vereine- 
gexiossen in ihrem ganeen Urnfaoge gerecht zu werden. Die JTJgend- 
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arbeiten von M a g n u s  geboren allerdinge fast alle dem Gebiete der 
Chemie a n ,  nber schon frijhzeitig zieht er  die Physik mit in den 
Kreis der Betrachtung, nrn sich bald fast ausschliesslich mit phy- 
sikalisdieii Viitersuchnngen der verschiedeiisten Art  ZII 'befassen. 
Wohl bin ich m e h  Kraften bemiiht gewesen, rneinern Freunde auf 
den vielreixhlungenen Pfaden seines grossen Forschergebietes, wenn 
aiich oft, uur in bescheidener Entfernung, zu folgen. Allein wie vie1 
richtiger wiirden die zahlreichen von Mag nus in allen Zweigeii dcr 
Physik g:c:sxmmelten Erfalrrurigen verzeicliiict worden win ,  wie gain 
anders hatte der EinaGss dieser Erfahrungen auf den Fortschritt der 
Wissenschaft im grossen (;mzen in das rcechte Licht tretcri miissen, 
wenn die Scl!i!derung von einem seiner physikalischen Fachgenossen 
iibernommen worden ware! Toh l  kann der Verfasser nicht, dankend 
genug die freundliche Bereitwilligkeit riihtneri , welche hei den Vor- 
arbeiten zu dicser Skizze seincm 1ijckenbaft.en Wissen rind seinem 
niangelnden Verst.andniss allerseits zu Hiilfe gekommen ist, iind dase 
so Viele, die M a g n u s  irn Leben naher standen, in den Kranz der 
Erinnerung, den wir ihni flechten, gerne ein Rlatt, tiaben einlegen 
wollen; allein er giebt sicb gleichwobl der Hoffnung hin, dass sich 
recht bald eine berufenere Hand finden mKge, welche, was hier nur 
lose gefugt. und kauni niehr als an~lentiingsweise gebot.en werderi 
konnte, zu einem dauerhaften, scha.rfumrissenen Bilde vereine. 

P i e  Geschichte eines Gelehlten ist die Geschichte dessen, was 
er  gelehrt hat. Nur in wanigeri Fdlen  bcrichtet sie von seltsarn w r -  
wickelten Lebensschicksalen , von gewaltigen Begebnissen , welche 
die Phantasie machtig bcwegen. J e  ernster ein Leben dern nienstc. 
der Wissenschaft geweiht war ,  urn so einfacher hat es sic.h auch i n  
seinem ausseren Verlaufe gestaltet. Auch das Leben unseres Frennde5 
M a g n u s ,  wie zahlreich imrner die Fadcn, die es in mannichfaltigstei. 
Weise mit Menschen und Dingen verkniipfte, ist, ein solches ruhig 
dahinfliessendes Gelehrteiileben gewesen. Was ich daraus a m  eigener 
Erfahrung weiss, was mir Andere mitgctheilt haben, will ich in wenigen 
Worten znsamrnenfassen. 

H e i n r i c h  G u s t a v  M a g n u s  wurde am 2. Mai 1802 in  Berlin 
geboren, wo sein Vater, J o h a n n  M a t t h i a s ,  gegen Ende des vorigen 
Jahrhunderts ein grosses Handlungshaus begriindet, hatte. G us t a v  
r-ar der vierte von sechs Briidern, von denen der glteste, M a r t i n ,  
ihm vor kaum Jahresfrist vorangegangen ist. Es war dies der durch 
seinen adlen Wohlthatigkeitssinn ausgezcichnete Hanquier v. M a g n  u s ,  
der Vater d w  gegenwartigen Chefs des :Hauses sowie auch drri elie- 
maligen p r e r . A s h e n  Gesaridten in Mexico, desseri edle Haltiing i t i  der 
Tragiidie von Qneretaro noch frisch iio dem Gedachtnisse Aller 
lebt. Der einzige Bruder, welcher G u s t a v  iiberlebt hat, ist der 
Maler E d i i a r d  M a g n u s ,  - rnogen ihm, der ICunst und seinen 
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Freunden zu Frommen, der Jahre  noch viele geschenkt sein! Ihm 
danken wir es, dass diesrm Gedenk\)lat.fe nuch der kiinstlerische 
Schmuck nicht fehle; die unvergleichliche Bleistifteeichiiung , welche 
ich h e n  reiche, is1 von seiner Hand,  - welche andere hiitte d iv  
Ziige des geliebten Bruders treuer wiedcrgegeben ? Dieses wiinderbar 
lhnliche Portrait, welches unsern Freund im glucklichsten Augenhlickr 
auffasst., ist eigens fiir die Feier dieses Abends gezeichnet worden : t . i i w  

photographische Nachbildurig *) desselben bit,tet Professor E d  1 1  a. I’ d 
M a g n u s  die Mitglieder der Gesellschaft als Erinneruiig a.n dcri Heiiii- 
gegangenen annehmen zu wolleii. 

Dass in einer Pamilie, aus dcr solche Miiiiner 1iervorgeg:iiigeii 
sind, die reichen Mittel, welche zur Verfijgnng st.anden, mit. liebe. .. 
rollster Sorgfalt, fiir die lcorperliche ond geistige Fhlwicklung d u  
Kinder verwendet wurden, rerst,elit sich VOII selbst. Es war eirw 
gliicltliche Jbgend, welche die Knahon in tiem M a g n u  s’scheri H ~ I I S C  
verleblen. DerVater  gestattetc die vollkomnienste Freiheit derRewegung, 
war aber gleichwohl schon friihzeitig der Mann scharfer Reohachtuiig und 
sorglicher Pflege individueller Begabling seiiier Kinder. Gus t.av hatte 
schon, wabrend er  zunachst im elterlichen Hause und dann in Pri- 
ratschulen u~lterrichtet wurde, mehr Neigiing und Verstaiidniss fiir 
die niathematischen mid natrirwissenschaftlichen, als fur die sprach- 
lichen Ilehrgegenstiinde kund gegeben ; und dieselbe Vorliebe zeigte 
sich nuch, :tls er  init seinem vierzehnteii Jahre  in das Werdcrsclle 
Friedrichs- Gymnasium eingetreten war ,  in welchem den klassischen 
Sprachen vorwaltende Heachtung gesehenkt wurde. Der Vater sah sich 
desshalb nuch schon bald nach einer anderen Schule fiir den Knabe;. nm, 
und seine Wahl fie1 auf das darnals neurntstandene Cauer’sche Institut, 
welches spiiter von Berlin nach Charlottenburg verlegt wurde. Die 
Wnlil dieses Tnstituts war eine gliickliche, insofern dasselbe der Vorbe- 
witling fiir die exacten Wissenschaften, fiir welche G u s t a v  das leb- 
linfieste Interesse bekundete, ganz bcsondere Reriicksicht.igung a n p -  
tipihen liess. In der That  hatte auch der neunzehnjahrige Jiingling, 
als er nach mehrjahrigem Aufenthalt in dieser Anstalt sich anschickte 
die Universitat zu beziehen, bereits ausgebreitete Kenntnisse i i i  dcr 
Mathematik und deli Naturwisseiischaft.rn erworben , ohne depshalh 
die klassischen Studien vernachllssigt zn haben. Gliicklich wie ibm 
dit: iiussaren Verhaltnisse des Lebens lagen, war er  iiber die Wahl des 
H w i t f w  nicht lange zweifelhaft. Der Cheniie und Physik, sowie der 
Trchnologie, die ja eigentlich nichts anderes als die Verwerthung rhe- 
inischer nnd physikaliecher Erfahrungeii im Dienste des Leberis ist, 
sollrv fortan die ganze &aft dieses lebhaften Geistes gewidm-et eein. 

*) E’iir die sorgfalligen ~ i l ~ ~ ~ t ~ ~ , ~ r n l ) h i s c I t r r l  Nachbiltlungen sind wir Herr11 C a r l  
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Um diese Studien mit ganzem Eifer nufnehmen zu kiinnen, hatte 
G u s t a v  M a g n u s  nur noch der allgemeioen Wehrpflicht zu geniigen. 
Zu dem Ende trat er  im Jahre 1821 als Freiwilliger in d a s  in Berlin 
giwriisonirende Bataillon der Gardeschutzen ;. die militarischen Erfahrun- 
gen welche ihm der einjahrige Dienst erwarb, sollten epater, wenn 
such hor auf kurze Zeit, eine kaum geahnte Verwerthung finden. 

Im Jahre 1822 bezog unser junger Freund die Universitat seiner 
Vaterstadt, in deren Album er  von dem zeitigen Rector, dem Histo- 
riker Profesmr W i l k e n s  am 2. November eingetragen wurde. Die 
Herliner Rachschde war damals kaum aus ihrer Rindheit getreten. Ge- 
stiftet in eirier Periode, in welcher die Fremdherrschaft mit fast onertrag- 
lichen1 Drucke auf Deutschland lastete, und die besten Krafte der Nation 
:tnsschliesslich der Beheiung des Vaterlandes gewidmet waren, hatte 
tinsere Unirersitiit kaum die niithige Zeit gehabt, um sich zu vollen- 
deter Hluthc xu entfalten. Oleichwohl wayen die Naturwissenschaften 
liereits durch hervorragende Manner vertreten. Was zuniichst die 
CLwrnie anla:igt,, so war allerdings K l n p r o  th  damals echon vor mebre- 
rt:n Jahren gestorben, allein H e r m b s t a d t ,  der neben K l a p r o t h  
schon seit Stiftung der Universitat den chemischerr Studien vorge- 
sfanden hatte, war noch in voller Thatigkeit, und hielt namentlich 
Vorlesungen iiber die Anwwdungen der Chemie anf Pharmacie, Agri- 
cultur und verschiedene Zweige der Industrie, zurnal die Farirbekunst. 
Auch hatte, sehr jung noch und nach keum vollendeten Lehrjahren 
i l l  B e rz  e l i  u s  ' scher Sc.hule, Mi t sc h e r  :I i c  h als aueserordentlicher 
Professor bereits seine ruhmreiche Laufbahn an hiesiger Hoch- 
schule begonnen; endlich hatte aich Hef inr ich  R o s e  fast zu der- 
selben Zeit, als M a g n u s  die Univeraitiit bezog, als Privatdocent fiir 
analytische Chemie habiiitirt. Vertreter der Physik waren P a u l  Er  - 
m a n ,  E r n s t  G o t t f r i e d  F i s c h e r  und K a r l  D a n i k l  T o u r t e ,  die 
alle bereits yeit ihrer Griindung an der Universitiit wirkten, und neben 
Vorlesungert iiber Experimentalphysik, Vortrage iiber die einzelnen 
Disciplinen dieser Wissenschaft hielten. Professor der Mineralogie war 
C h r i s t i a n  Weisa, ehenfalls einer der hei der Stiftung der Univewitiit 
Berufenen, nnd an seiner Seite lehrte hereits als ganz junger Do- 
cent G u s t a F R.o s e ,  sein dereinstiger Nachfolger , den wir heute 
gliicklich ~ i n d  als einen der Viceprasidenten dieser Geeellschaft zu 
b e g r h e n .  Wird schliesslich noch damn erinnert, dass die ZOO- 
iogit! iil den IIanden L i c h t e n s t e i n ' s  war und dass L i n k  an der 
Spitze d,er botsnischen Studien stand, so wird man zugeben miissen, 
daes die hiosige Hoc.hs~:ktule, was gliinzende Vert.retung der ver- 
dkxlenr?n  Qebiete der Na:::i-forschung anlangt, ihren alteren Schwestern 
in keiner Weiee nach9taeid. 

I%;L~ 50 gliicklichen Bedingungen fiir die erfolgreiche !"Aege der Na- 
i,.rrwii:cosebaften gesellten sich aber in Eerlin no& andert. Mittel der 
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Ausbildung, welche fur die besondere A d a g e  unseres Freundee von 
grosser Anziehung seln mossten, andrerseits aber auch auf die weitere 
Entwicklung dieser Anlage nicht ohne Einfluss bleiben konnten. Schon 
damals war Berlin wesentlich eine gewerbtreibende Stadt. Es waren 
zumal die tinciorialen Industrien mit den angrenzenden Gewerben, 
welche bereits sehr schwunghaft betrieben wurden; aber auch viele 
andere Zweige der Fabrikation, deren weitere Aosbildung seither 
Berlin zur ersten indnstriellen P a d t  unseres Vaterlandes gemacht bat, 
waren schon in ihren ersten Anfangen vorhnnden. Es vereinigte 
sicb daber damills fiir denjenigen, welcher sich dem Studiun: der 
Naturwissenschaften in ihren Anwendungen widmen wollte, in Berlin 
eine Summe von Asregungen, wie sie keine andere deutsche Univer- 
sitat zu bieten vermochte. 

Fiir G u s t a v  M a g n u s  lag kein Grund vor, seine akademischeu 
Studien aa iibereilen, und 80 eehen wir ihn denn wahrend der nachsten 
fiinf Jahre abwechspbd ohsmische, physikalische und mathematische 
Vorlesungen besuchen. Nebenbei wird fleissig im Universitatslabora- 
toriuna gearbeitet und kdne Gelegenheit versaumt , Erfahrungen auf 
dem Gebiete der Te~hnitr einzusammeln. Selbst die Ferien aerden 
zu mineralogischen und technologisclien Excursioneu benutzt. 

So eifrige Studien konnten nicht lange ohne Friichte bleiben. 
Schon im Jahre 1825 veroffentlicht M a g n u s  seine erste Abhanil- 
lung, eine Arbeit iiber Pyrophore, welche er unter der Leitung von 
M i t s c h e r l i c l i  nusgefiihrt hat; zwei Jahre spater sind weitere 
Versuche fertig , welche f i r  die Doctordissertation benutzt werden 
kiinnen. Gegenstand dervelben ist das Tellur, welches, obwohl 
schon 1782 von M u l l e r  v. R e i c h e n s t e i n  aufgefunden, und spater 
(1798) von K l a p r o  t h  naher uutersucht, gleichwohl wegen seiner 
Seltenheit noch sehr unvollkominen bekttnnt war. Fiir die Unter- 
suchungen, welche M a g n u s  ausgefiihrt ha t ,  war ihrn das kostbare 
Material mit grosser Liberalitat von seinen Fretinden W e i s s  uud 
H e i n r i c h  R o s e  zur Verfiigung gestellt worden. Die der philo- 
sophischen Pacultat eingereichte Inauguraldissertation fiihrt den Titel 
B e  teZZurio*). 

G u s t a v  M a g n u s  hatte schon damals die Absicht, sich an der 
Berliner Hochschule fiir das Fach der Technologie zu habilitiren, 
allein er  wollte sich nicht durch Uebernahme bestimmter Pflichten 
binden, ohne mvor noch behufs seiner weiteren Ausbilduog an- 
dere Universitaten besucht zu haben. Der Mittelpunkt chemischer 
und physikalischer Forschung war noch Paris. Manner wie G a y -  
L u s e a c ,  T h d n a r d ,  C h e v r e u l ,  wie D u l o n g ,  B i o t ,  A m p B r e ,  Sa- 

Die Promotion erfolgte am 14. September 1827. 

*) De t e 1 lu ,.I 0. Diaew;ntro inauguralis yuarn awpliasimi philorrophorunl 
or&nu mk. - p b l t r r  drj tndet  awtor B a n r i e H n  U u r i s o u r  Magnun,  B e r o l i w u .  
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Vart, standen damals auf der Soniienhiihe ihres Ruhnies; D uulas,  ob- 
wohl sehr jung noch, hatte bereits seine Scbwingen entfaltet. Auch 
lenkten die Jiinger der Naturwissenschafteii aus allen Landern mit Vor- 
liebe ihre Schritte nach der Weltstadt au dcr Seine, die ja auch 
nach so vielen anderen Seiten hin grosse Anziehung iibte. Fur den 
jungen Chemiker gab es sber in jener Zeit noch einen andern Schrein 
der Wissenschaft, dessen Zauber selbst maichtiger wirkte als die Ver- 
lockungen der franzijsischen Hauptstadt. Der gewaltige Anstoss zur 
Fortentwicklung der Chemie, welchen G e r z  e 1 i u s  gegeben hatte, war 
bereits aller Orten fiihlbar geworden, und schon waren seit mehrereii 
Jahren strebsame junge Manner, zumal von Deutschland, n a c l  Stock- 
holm gezogen, um unter den Augen des grossrn schwedischen Meisters 
die Kunst der ehemischen Forschung zu iiberi. Auch G u s t  a v  Mag n u s 
fiihlte sich von der wissenschaftlichen Bewegung, die von B e r  z e l  i u s  
ausging, machtig angezogen, und schon jm Jahre 1.828, bald nach 
Erlangung der philosophischen Doctorwurde sehen wir unsern jungen 
Freund dem nordischen Gelehrten als Sohiiler zu Fiissen eitzend. 
Wohl war es nur ein kieiner Schiilerkreis, der  sich urn B e r z e l i u s  
zu sammeln pflegte, aber welche Namen, schon fur Deutschland 
allein, sind aus demselben hervorgegangen, M i  t s c h e r l i c h ,  W o h l e r ,  
H e i n r i c h  und G u s t a v  R o s e ,  C h r .  G m e l i n ,  M a g n u s l  

Die iiusseren Mittel, welche die Stockholnier Akademie der Wissen- 
schaften fiir den chemischen Unterrictit bat ,  waren nichts weniger 
als reichlich bemessen. Wer hatte nicht von den primitiven Einrich- 
tungen des B e r z e l i u s ’ s e h e n  Laboratoriums gehort, von den kleinen 
fast diirftig sgestatteten Raumen, in denen der beriihmte Schwede 
arbeitete, und yon den einfachen iikonomischen Apparaten, niit denen 
er  seine grossen Erfoige erzielte ? Aber gerade diese Beschrankung 
Jer ausseren Verhaltnisse war die Quelle der innigen Beziehungen, 
in welche B e r z e l i u s  zu seinen Schiilern treten konnte, und die sicli 
weit fiber die Zeit des personlichen Verkehrs hinaus erhalten haben. 
(2 o s t a v  M a g n u s ,  der unter B e r z e l i u s ’  Leitung die schone Arbeit 
iiber das Verhalten des Ammoniaks zum Platinchloriir ausfiihrte. ward 
das Gliick zu Theil, dem Meister besonders :nahe zu treten. Aus diesem 
Varkehre hat sich spater, wie aus den Briefen voii B e r z e l i u s  her- 
vorgeht, eiii warmes Freundschaftsverhaltniss gestaltet, dessen M a g n  u s  
stets in Ausdriicken der liebevollsten Verehrung gedachte. Auch hat 
er, solange er  lebte, deul t,heuren Lehrer, deassri Biiste seiuem Ar- 
beitsthche gegenuberstand, ein dankbares Andenken gewidmet. 

Wenn M a g n u s  in erster Linie dem Zuge nach Nordeli gafolgt 
war, so durfte er doch auch die ausserordentlichen Hulfsquellen, welche 
Paris fiir seine Zwecke bot, nicht ausser Acht Iassen. In  der That  
begeguen wir ihm denit a~ ich  schoii im darauffolgenden Jahre  (1 829) 
iu cler franzijsischeii Metropolr. Dort rrrrdeii mit Eifer die VoI- 
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lesungen VOII D u l o n g ,  T h e n a r d  und G a y - L u s s a c ,  so- 
wie anderer Gelehrten besucht. Mit besonderer Zuvorkommenheit 
wurde G u s t a v  M a g n u s  von G a y - L u s s a c  aufgenommen, wie mir 
Prof. B u f f  mittheilt.? der zu  jener Zeit Assistent bei G a y - L u s s a c  
war. Wohl mochte der grosse franzBsische Forscher in dem jungen 
Deutschen schon damals den artverwandten Genius erkannt haben, der 
spater seine scbijnsten Lorbeern gerade auf dem Gebiete ernten sollte, 
welches er selber seit Jahren mit Vorliebe bebaut hatte, gewiss aber 
ahnte keiper von beiden, dass auch spater einmal eine heftige Fehde 
ewischen ihnen eutbrennen sollte! 

Nach Berlin zurfckgekehrt, widmet sich M a g n u s  von Nenem 
seinen experimentalen Studien. Es sind zumal Arbeiten auf dem 
Gebiete der mineralogischen Chemie, die ihu beschtiftigen. Im Jahre 
1831 endlich erfolgt die schon seit langerer Zeit beabsichtigte Habili- 
ration an der Berliner Universitat fur das Fach zunachst der Techno- 
logic, spiiter auch der Physik; und nunmehr beginnt jene unermiid- 
liche hingebende Lehrthatigkeit, welche M a g  n u s  zum Frommen einer 
unibersehharen Reihe YOU Schiilern, zum Glanze lnserer Hochschule, 
zu seinem eigenen uiiverganglichen Ruhme, wiihrend eines 2ei.braums 
von fast vierzig Jahren geiibt hat. 

Die Wahl des akadeniisclicn Berufs, selbst im giinstigsten Falle, 
blribt imlner ntelir oder weniger ein Experiment. Wie sorgfaltig 
immer Einer die. Vorbediogungen des Gelingens erffllt zu haben 
glaubt., e r  muss stets auf eiii Fehlschlagen seiner Erwartuugen gefasst 
sain, und oft vergelien Jahre, ehe die Ir,tzten Zweifel beseitigt sind. 
M a g n u s  ist auch hier wieder voin Gliickc begiinstigt. Schon sein 
rrstes Auftreten als Docent ist vom entechiedensten Erfolge begleitet. 
hbw welche Miihe, welche Sorgfalt verwendet e r  auch auf die Vor- 
Iirreitung seiner Vorlesungen! Welche Anstrengungen werden ge- 
uincht, urn die niithigen Lebrmittel zu beschaffen I Eine technologische 
Srimmlnng ist niclit vorhanden. Mit unermiidlicher Ausdauer werden 
Wiindbilder gefertigt , Modelle construirt, Mineralien und Praparate 
crwvot-ben. Rein Opfer an Kraft, Geld und Zeit ist ihm zu gross, wenn 
es gilt, eiue Fabrikation in ihrem ganzen Vrrlaufe zur Anschauung 
x u  bringen, d. h. dem Schiiler die Materie, wie sie die Natur uns 
bietet, d a m  in allen Zwiscbenstadieh der technischen Umbildung und 
schliesslich als fertiges Fabrikat vorzufuhren, wie es im Dienste des 
Lebens zur .Verwerthung kommt. 

An die technologischen Vorlesungen reihen sich schon nach 
kurzer Fllst physikalische; und auch fur sie ist M a g n u s  ganz auf 
seine eigencn Hiilfbquellen angewiesen. Maschinen, Apparate, Zeich- 
nungen, Ailes was zur Illustration physikaliscber Vorlesungen erforder- 
lich ist, wird von ihrn aus eigenen Mitteln erworben und so der Grund zu  
dem prachtvollen physikalischen Cabinette gelegt, welches erst spster, 
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ds es sich durch Zahl, Auswahl und Vollendung der Instrumente den 
Bchonsten Sammlurigen der Welt an die Seite stellen kounte, von den) 
Staate erworben wird. 

In diese Zcit fallen ernente R&en in das Ausland, ziimal nacli  
Frankreich und England, welche theils die .Erweiterung und Vervoll- 
etlindigung der Lehrmittel, theils die Ankniipfnng neuer wissenschatl- 
licher Beziehungen bezwecken. Einige dieser Reiseri iinternininit 
M a g n u s  in Gemeinschaft mit F r i e d r i c h  W i j h l e r ,  welcler bis Zuni 
Anfnnge der dreissiger Jahre  die chemische Professnr an  der Berliner 
Gewerbeschule bekleidete und mit welchein t:r schon friihaeitig eiuen 
Freundschaftsbund fiir's Leben geschlosseri hatte. Die fnnigkeit die- 
ses Verhaltnisses kiinnte nicht besser bezeicbnet werden , als indem 
ich die Worte anfiihre, welche W o h l e r  dem geschiedenen Preunde 
nscbruft ? 

.Nicht ohne tiefe Bewegnng', eagt W i i h l e r  in einem Briefe a n  
den Verfasser dieaer Skizze, .kann i:h dee frenndschaftlichen Ver- 
hzltnisses gedenken, durch das wir, M a g n u s  und ich, seit 45 Jahreii 
huf das lnnigste und Treueste verbunder, waren und dse in dieser 
langeu Zeit auch nicht durch den geringsten Misston getriibt worden 
ist. Er war mein tiltester, vertrautester und treueatsr Freund, der 
namentlich wahrend unseres perdnlichen Zusammenlebens, in den 
Jahren meines Aufenthaltes in Berlin, durch seinen klaren Verstand, 
seine Menschenkenhtniss, seine weiven Rathschlzge und dadurch, dasv 
er mich in die anregenden Kreise seiner liebenswiirdigen I:an.;lie, 
namentlich seines altesten Bruders, des Banquiers, einfiihrte und dort 
einbeimisch machte, von grossem Einfluss auf meine geistige Ausbil- 
dung gewesen ist." 

Die Freundschaft, welche uns W i j h l e r  in so beredten Worten 
schildert, wer kiinnte +wan zweifeln, dass eie von M a g n u s  mit 
gleicber Aufrichtigkeit, mit gleicher Herzlichkeit erwiedert wurde? 
Unter den mir vorliegenden Briefen an W i i h t e r  finde ich einen, i n  
welchem Mag n u s  dieses Verhiiitnisses )TA warmen Worten gedenkt: 
der Brief ist nicht nur fiir seine Gesinnuing, sondern auch fiir seine 
Ausdrucksweise und zumal anch fiir seine Handschrift 80 charakte- 
ristisch, dass ich mir es nicht babe versagen wollen, ein Facsimile") 
deaselben herstellen zu lassen, welches ich die Mitglieder der Gesell- 
&aft als Andenken anzunehmzn bitte. 

Horen wir also, wie M a g n u s  seinem Frennde gegeniiber sich 
ausspricht : 

,,Es ist merkwiirdig geniig, wir lrbrn spit 37 .Jahren getrenut, 
taberi uns in diesern mehr als i h i o  Mansc*licnalter onifiisseridrn Zeit- 

*) Dan wo1ile;elungeiie Facsimile ist in den1 Kooigl. Phobolithoptphischrn 111- 
qtitute ( 1 s  HIlr i i .  Gebr.  B u r r l i  arc1 aiisgefiilirt wurdeo. 
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raum doch nur selten und immer nur auf kurze Zeit gesehn, uiid 
doch ist es mir ale unterhielte ich mich immer noch mit dem W o h l e r  
von damals, a h  verstlinden wir one noch gerade so wie damals. Ea 
ist das eigentlich wunderbar und ieh habe mir oft iiberlegt, woher 
BS wobl kornmt. Haben wir ons beide so wenig vet&dert, oder 
haben wir uns so gleichartigwerander't, oder riihrt es daher, dasa wir 
die Gedanken, die uns eigentlich bewegen, nicht austauschen, nnsere 
Unterhalfung nur auf der  Oberfliiche bleibt? Das Letztere mochte ich 
nicht annehmen! Ich glaube es hat andere Griinde! Aber wozu so viel 
analysiren? Wir  wollen frob sein dasa es so ist, wie es ist, und ons 
urn das Warum nicht viel kiimmern.' 

Wir sehen aus diesem Brief% dasa der persSnliehe Verkehr der  
beiden Preunde in spateren Jahren ein beschrankter war; allein wenn 
sie nur noch selten zusammentrafen, so versenkten sich ihre G& 
danken urn so Iieber in  die gemeinschaftlichen Erinneruugen ihrer 
Jugend. M a g n  u s  sprach oft und gern von der  Zeit seines Zusammen- 
lebens nrit W o h l e r ,  z u m d  von den grosaeren Eeisen, die er  an der 
Seite des Freundes gemacht hatte, und wie frisch sich die Erlebnisre 
jener Zeit auch in W a h l e r ' s  Gedachtniss erhalten haben, davon 
mogen seine eignen Worte ,  - die ich, hoffenclich ohne dass mir 
mein rerehrter Freund darob ziirne, h e m  seiner Briefe an mich ent- 
nehme, - heredfes Zeugniss geben. 

,,Mit Vergofigen', sagt W 6 h l e r  in diesem Briefe, ,,werde ich 
mich stets der gemeinschaftlichen Reise d n n e r n ,  welche wir, M a g  n u s ,  
sein jiingerer Bruder, der Arzt, und ich, im Jahre 1835 dorch Eng- 
land machten. Auch H e i n r i c h  R o s e  war  damals driiben. Wir  
besuchten viele technische Etabliasements in Worcester, Birmingham, 
Manchester; auch nach Liverpool fuhren wir, und zwar auf der Eisen- 
bahn, der ersten die mser Erstaunen erregte and die uoch die einzige 
in England war. F a r a d a y ,  der une anf das Liebenswiirdigste auf- 
nrhm und uns personlich in mehrere Fabriken fiihrte, hatte uns mit 
Empfehlungen versehen. Ale wir ihn znm ersten mal in dern Labo- 
rhtoriuin der Royal Institution. besuchten, kam noch das Komische 
vor, dam er  mich fiir den Sohn dea ihm ah Chemiker bekannten 
W o h l e r  hielt, weil ich wegen meiner Diinnheit noch sehr jung 
aussah. In  London besuchten wir auch den schwerhorenden P r o  u t ,  
in Manchester den alten D a l t o n .  M a g n u e  blieb damals liinger 
in England, als es mir milglich war; ich machte daher auch dieRiick- 
reise allein . . . .' 

,,Nicht minder interessante Eindriicke eind mir von einer Reisc 
die ich schon ein Jahr  friiher mit M a g n u s  durch Frankreich gemacht 
hatte, und namentlich von einem mehrwochentlichen Aufenthdt 
in Paris geblieben. Unser Hauptzweck war ,  Fabrikationen aller 
Art ,  besonders die chemischeo, kennen zu lernen, wobei der un- 



vergessliche P e l o u z e ,  damals noch Assistent voii G a p  - L u s s a c ,  
unser treuer Fiihrer war. Ausserdem rnachten wir die Bekanntschaft 
aller damaligen Notabilitaten der Wissenschaft, von denen wir junge 
Bursche mit vieler Artigkeit beliandelt wurden, wozu freilich auch 
der Umstand beitragen mochte, dass ich mit den beiden B r o n g n i a r t s  
sehr befreundet war ,  von der dreimonatlichen Reise her, die ich rnit 
ihnen und B e r z e l i u s  in Schweden und Norwegen gernacht hatte. 
Lebhaft erinnere ich rnicb der vieleu Gesellschaften und Diners, zu 
denen wir .geladen wurden, und die durch die beriihrnten Narnen der 
Gaste und deren geistvolle Unterhaltung uns das griisste lnteresse 
gewahrten ; so z. B. eines glanzenden Diners bei T h 8 n a r d  in Gesell- 
schaft von A m p B r e ,  A r a g o ,  C h e v r e u l ,  D u m a s  und P e l o u a e ,  
eines anderen bei D u l o n g  mit L a s s a i g n e  11. A., eines zu Chatillon 
bei G a y - L u s s a c  rnit A r a g o  und T h e n a r d ;  eines bei A l e x a n d e r  
B r o n g n i a r t  zu S h e s ,  ferrier bei Ad.  B r o i i g n i a r t ,  bei D u m a s ,  
der so freundlich wa.r, uns eigenhgndig seine neue Methode der Darnpf- 
dichtebestirnmung zu zeigen. Auch einer lnshtuts-Sitzung wohnten 
wir be;; wir befanden uns unter dem zuh6renden Publicurn, da be- 
merkte uns  G a y  - L u s s a c  und lud u n s  ein bei den Mitgliedern Platz 
zu nehmen - eine kleine Verlegenheit :Fiir uns ,  da  wir auf zwei 
ziernlicli isolirt stehenden Stiihlen nun der Gegenstand der Sufrnerk- 
samkeit dea Publicums wurden.'l 

Wohl durften wir bei den schonen Erinnerungen, welche die 
beiden Freunde rnit aus Frankreich hringen, einen Augenblick ver- 
weilen. M a g n u s  und W i i h l e r  sind nioht die einzigen deutschen 
Nttt.urforscher gewesen , welche sich einer so herzlichen Aufnahrne 
seitens ihrer franziisischen Collegen erfreut haben. Von den zahl- 
reichen Jiingern der Wissenschaft, die anch in unserer Zeit alljiihrlich 
nach Paris gepilgert sind, wer gediichte nicht rnit lebhaftern Danke 
seines Verkehrs in den dortigen Gelehrtenikreisen, und wer liatte es 
nicht erfabren, dass gerade die hervorragendsten Miinner es sich am 
rneisten aiigelegen sein liessen, ihni den Aufenthalt in der frankiscben 
Hauptstadt erfreulich, weil fruchtbringend, zu rnachen ? M'ohl diirfen 
wir uns dieses gastlichen Entgrgeiikomrnens der Physiker und 
Cheniiker Prankreichs in einer Stundt: erinnern , in welcher der 
frevelhafte Uebermuth eines verblendeten 'Tlieilcx der Frauzosen uns  
das Schwert in die Hand gedriickt hat und ein tbrchtbarer Krieg die 
beiden Kationeri auf Jahrzrhnte zu eritfrernden droht. HoRen wir, 
dass die Freundschaft zwisclien den franzikischen und deutschen Natur- 
fnrschrrn den Storm bestelre, dass der golclene Friede die geloclierten 
Hande bald von Neuern schiirze ond dass es die Wissenschaft sei, 
aut '  dereri Hodeii Deutschland uird Frankreich zuerst. sich wieder- 
tinden. 

Aclinliche griissere Rrisen, wic sir I I I I S  i i i  d m  aiJgeTiihrten briel. 
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lichen Mitiheilungen so anniuthig von W o h l e r ' s  Feder skizzirt worden, 
hat M a g n u s  fast regelmassig in den langen Somnterferioii unter- 
nommen. Neben wissenschaftlicheii Zmecken , die niernals ganz in  
den Hintergrund traten, wurden andere Ziele verfolgt. Das Auge 
uiiseres Freunndes, walrhes fur alles Schiine geofTnet war, erfreute 
sich rnit besonderer Vorliebe an den Wundern der Alpenwelt. Dort 
war es, wo er stets nach langerer Arbeit Erholung suchte. Und 
solche Erholung war ihrn nach den Anstrengungen, die er  sich auf- 
erlegte, wohl zu gonnen. Die rnit jedem Semester erfolgreicher sich 
gestaltende akademische Thatigkeit, welche ihm. bereits in1 Jahre 1834 
eine ausserordentliche Professur ai r;er Universitat erworben hatte, 
wiirde eine minder ausgiebige Arbeitskraft, als sie M a g  n u s  besass, 
rollkommen in Anspruch genomrnen haben; e r findet gleichwohl noch 
Zeit fiir mannichfaltige wissenschaftliche Untersuchungen. Die rnit 
C. F. A m  m e r m i i l l  e r  gemeinschaftlich ausgefiihrten Versuche iiber 
eine neue Oxydationsstufe des Jods,  die Untersuchungen iiber die 
Einwirkung der Schwefelsaure auf den Alkohol, die Temperatur- 
bestimmungeo in dem Bohrloche von Pitzpuhl, die Arbeit iiber die 
Rlutgase, auch schon rnehrere kleinere physikaliscte Abhandlungen 
fallen in jene Zeit. Seine wissenschaftliche Stellung ist bereits in 
dem Maasse anerkannt, dass ihn die Berliner Akademie der Wissen- 
schaften am 27. Januar  1840 zum ordentlichen Mitgliede der physi- 
kalisch- rnathematischen Klasse erwahlt. 

Das Jahr  1840 war iiberbaupt fur O u s t a v  M a g n u s  ein Jahr  des 
Gliicks. Der Friihling desselben bescheert ihm die liebenswiirdigste 
Lebensgefahrtin. Am 27. Mai kniipft er rnit B e r t h a  H h m b l o t ,  der 
Tochter einer der franzosischen Colonie zu Berlin angehorenden ehren- 
werthen Familie, das Band der Ehe. Zwei einander ergiiqzeude 
Seelen haben sich gefunden und aus ihrern Bunde entfaltet sich jene 
kostliche Hauslichkeit, deren duftiger Zauber Alt und Jung in gleichem 
Grade fesselt. Bald wird das liebenswiirdige Paar  der Mittelpunkt 
eines bewegten geselligen Lebens, dern edle Krafte aus den verschie- 
densten Kreisen der Gesellschaft zuetromen, und welches eich rnit 
jedeni Jahr, zurnal auch als zwei bliihende Tachter und ein trefflicher 
Sohn heranwachsen, reicher und mannichfaltiger gestaltet. Wer irnmer, 
dem es vergonnt war rnit diesetu gastlichen Hause zu verkehren, 
erinnerte sich nicht mit lebhaftem Interesse jener glanzenden und 
doch so zwanglosen SoirCen, in denen sich eine Menge von Elernenten 
zusanirnenfand, die sonst vielleicht nur selten zu einander in Beziehung 
traten. in denen zurnal auch fremde Gelehrte, die sich in Berlin auf- 
hielterr, niemals fehlten? wer, wenn er zu den naheren Frounden 
dieser edlen Familie zahlte, gedachte nicht init freudiger Bewegung 
jener anmuthigen Vereinigungen en petit comite' auf der Veranda, 
oder jener kostbaren Sommerabende in  dem Garten hinter dcm Kupfer- 



graben? Der  Verfasser dieser Skizze recbnet es zu den schijnsten 
Gewinnsten seines Lebens, daes er, obwohl ein Spatkommender, noch 
in diesem Kreise hat heimisch werden diirfen und er  ist gliicklich, 
dass ihm die Gunst des Geschickes gestatkt ,  an diessr Stelle dern 
Gefihle seiner Dankbarkeit fiir die freupdschaftliche Aufnahme, welche 
ihm, wie so vielen Anderen, in dem gastlich'en Magnus 'schen Hause 
zu Theil ward! einen wartnen Ausdruck leihen zu kijnnen. 

Wir  haben unsern Freund auf die Hijhe des Lebens begleitet, 
und wir erfreuen uns jetzt der schaffenderi Thltigkeit, welche ihm 
wahrend dreier Jahrzehnte auf dieser H6he vergonnt ist. Nach allen 
Richtungen wird diese Thstigkeit geiibt, sei"s irn Dienste der Wissen- 
rchaft, oder ale Lehrer, sei's irn Verhiiltniss zu den Seinigen, oder 
im Kreise der Freunde, sei'e endlich dem grossen Gemeinwesen 
gegeniiber; - sein Leben ist wie ein mathtiger sber ruhig dahinfliessen- 
der Strom, an dessen Ufern die Menschen gerne siedeln, der auf seinem 
Laufe iiberall erfrischt und befrochtet. 

Ich versage mir's echon jetet im Einzelnen der grossen Forschungen 
desMannes zu gedenken, welche dicsem langen Zeitabschnitte angehijren ; 
werden eie doch in dern Oesammtbilde seiner .wissenschaftlichen Leiatun- 
gen, welcheu ieh Ibnenvorzufiihren gedenke, eiioe geeigneterestelle finden. 
Nur soviel sei bier bemerkt, dass die Mehrzahl derselben bereits physika- 
lieche Fragen behandeln and daas bier gerade seine beriihmtesten Arbeiten 
zu verzeicbnen sind, so die Versncb.  iiber die Ausdehnung der Gase, 
welche in den Anfang der vieniger Jahre fa,llen, so die spatere Unter- 
suchnng fiber die Abwpichung der Geschosise, so endlich die zweite 
lsnge. Reibe von Forschnngen auf dern Gebieie der Warmelehre. 
de- die leteten zehn Jahre seines Lebens gewidmet sind. 

Inmitten dieser herrlicheu Erfolge deri Naturforschers tritt die 
Aufgabe des akademischen Lehrers keinen .Augenblick in  den Hinter- 
grund. Zwar hat M a g  n u s  zeitweise noch a:ndere Lehramter bekleidet; 
so war er ganz im Anfang seiner Laufbabn einige Zeit lang an Stelle 
seines abwesenden Freundes W 15 h l e r  an dfer hiesigen Gewerbeschule 
als Lehrer der Chemie thgtig, so hat e r  von 1832-40 an der ver- 
einigten Artillerie - und Icgenieurschule Physik und von 1850- 56 
an dem Gewerbeinstitut cbemische 'Technologie vorgetragen, allein 
seine besten Krlf te  sind stets dem Dienste der Universitlt guwidmet 
gewesen. Im Jahre 184.5 war  er  als Ordinarius in die philoso- 
sophische FaculUt eingetreten. Auf seine eigentiiche Lehrthl;tigkeit 
konnte diese verlnderte Stellung nur geriingen Einflua Cben. Die 
SorgfaM, welche er  lbg8t  der pbfiosophischen Durchbildung sowohl a h  
der experimentalen Ansstattung eines jeden Vwtrags zo widmen pflegte, 
der Eifer, mit dem er die sl!jlhrli&e Erneuerung seiner Vorlesnngen 
im Geiste der fortschreiienden Wissenxhaft anstrebte, der Beifall end- 
lich, den dirse Vorlesungen in immer gr8smren Schiilerkreisen fanden, 
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hatte nicht leicht eine Steigerang erfshren konnen. Wohl aber tritt 
d a ~  Ordinariat mit iieuen Anforderungen an ibn heran, welchen er  
alsbald mit gewohnter Pflichttreue gerecht wird. In den Berathungen 
der Facultat verschafft ihm Leichtigkeit im Verkehr mit den Menschen, 
und vollendete Geschgftskenntniss schnell eine gewichtige Stimme, 
welrhcr man gern - auch in Fragen, die weit, iiber die enge Um- 
grenzung des Faches hinsusgehn - Gehor schenkt, und seine Ansicht 
verschafft sich urn so leichter Eiagang, als jedwedes ehrgeizige Strebeii 
nach etwaiger Fiihrerschaft dern Manne fern liegt, und Niernand die 
Lauterkeit seiner Absichten bezweifelt. Dreinial, in den Jahren 47, 
58 und 63, betrhut ihn die Facultat rnit dem Decanat und noch im 
Somnier 1869 sol1 er  zum vierten Male durch diese Wiirde ausge- 
zeichnet werden, allein im Interesse seiner wissenschaftlichen Arbeiten 
lehnt er  die Ebre dankend ab. Schon im Jahre 1861 war er als 
Rector Magnificus aus der Wablurne des Yrofesaoren-Collegiums her- 
vorgegangen. 

Die seltene Vereinignng gliicklicher Gaben, welche pitien SO vicl- 
seitigen Einfluss suf’ die Geschicke unqercr Hochschule ansiibte, kamen 
jeder Arbrit zu Gote, an der sich h l s g n u s  aus Wahl oder Beruf be- 
theiligte. ZII den] Stolze, rnit welzhem die Akademie der Wissen- 
srhaftvn die rcichen Ergcibnisse seiner Forschungen in ihren Monats- 
berichten und  Denkschriften vereeichnet hat, gesellt sich die Dankbarkeit 
fur langjahrige wichtige Dienste, welche er  derselben in  geschaftlicher 
Bcziehung geleistet, und zumal fur die Zeit und graf t ,  welche e r  als 
Vorsitzender des PinanzcomitBs ihren Angelegenheiten hat widrnen 
wollen. Es  war M a g n u s ,  der nach dem Tode von A l e x a n d e r  
v o n  H u m b o l d t  die erste Anregung zu der schiinen Stiftung gab, 
welche den Namen des grossen Naturforschers trlgt, und wenn heute 
die Akademie uber eine ansehnliche Summe verfiigt, welrhe fiir die 
Fiirderung der Naturforschung im H u m b o l d  t’schen Sinne alljahrlich 
verwendbar ist, so gebiihrt ihm such hier wieder der Ruhrn, dass ein 
so schiiner Erfolg im Wesmtlichen durch seine Hingebung und Thai- 
kraft erzielt worden ist. 

Aurh der Verein fiir die Befiirderung des Gewerbfleisses in 
Preussen, dem er  wlhrend riner langen Reihe von Jahren als Mitgll’ed 
der Section fiir Physik und Chernie angehiirte, hat rielfach Gelegenbeit 
gehabt, seine Dienstwilligkeit uod Arbeitskraft schiitzen zu lernen, 
tn iihnlicher Weise ist er als einer der Zwiilfe der  Gesellschaft natur- 
forschender Freunde viele Jahre  hindurch a n  den Arbeiten dieses 
wissenschaftlichen Vereins betheiligt gewesen. 

Wie sehr iiberhaupt die Thstigkeit unserea Freundes nach den ver- 
schiedensten Richtungen hin ausgebeutet worden ist , davon liessen 
sich noch viele Beispiele anfiihreri. Freilich waren ihm auch manche 
der Miseionen, die er  zu erfiillen hatte, ganz erwiinscht, da sie die 
III/II/21 
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grossen Zwecke, weIche er verfolgte, fdrderten, nicht selten fir Er- 
reichung derselben unumganglich nijthig waren ; so die verschiedenen 
Sendungen nach London und Paris, zu den Weltausstellungen von 
51 und 62, \-on 55 und 67, bei denen allen er  als Mitglied der 
Rt.urtheilungscornmissionen thatig war;  so zu Ende der vierziger Jahre 
d i r  Hinzuziehung ZIT den chernischen Berathungen des Landes-Oeko- 
nomie-Collegiums; so 1809 die Berufung in den fiir die Reorganisation 
des Gewerbeinstituts eriiaiinten Studienrath; so 1863 die Ernennung 
zum Mitgliede des Curatoriums der in Berlin begriindeten Bergaka- 
demie; so endlich 1865 der Auftrag, PI-eussen bei der in Frank- 
furt a. M. tagenden deutschen Maass - mid Gewichts - Conferenz zu 
rertreten. Die Berathungen dieser Conferenz endeten bekanntlich. 
in dem Vorschlage, das rnetrische System in Deutschland einzufiihren, 
und es hat  M a g n u s  die Freude erlebt - allerdings erst nachdem 
die schneidige Pflugschaar von 1866 den Boden durchfurcht hatte, die 
Saat, die er mit hatte aussiien helfrn , zii gedeihlichern Wachsthume 
sich entfa!ten z u  sehen. 

Einr der letzten grijsseren Aafgaben, vielleicht die letzte, an 
der sioh M a g n u s  betheiligt hat ,  ist die Griindung der Gesellschaft 
gewesen, deren Stiftungsfest wir heute zum dritten Male begehen. 
Das warme Interesse, welches er von Clem ersten Augenblicke an 
unseren Bemiibungen gewidrnet hat ,  wie uns zu jeder Zeit und 
zumal bei Feststellung unserer Statuten , sein bewahrter Rath aur 
Seite stand, wie er der Gesellschnft die Wege ebnete, indem er 
ihr den Glanz seines Namens lieh, und dass er  noch eine der letzten 
Friichte seiner Forschung in unseren Archiven hat niederlegen 
wollen - die Erinnerung darsn ist noch frisch in unser Aller dank- 
harem Gedlchtniss. 

Und dieselbe unermiidliche Werkthiitigkeit, rnit der sich der un- 
rergleichliche Mann den Aufgaben des ijffentlichen Lebens widmet, 
bethatigt er  auf das Bewondernswertbestc. anch in seinem ausgebrei- 
teten Verkehr rnit den einzelnen Menschen. Die Ergebnisse seiner 
tief eingebenden Studien auf den verschieclensten Gebieten der Wissen- 
schaft, seine umfassenden Kenntnisse in allen Zweigen der Industrie 
nnd der Gewerbe, die reichen SchLtze seiner vielseitigen Lebenserfah- 
rung, ist er stets eifrig hemiiht irn Interesse seiner Mitmenschen 
zu rerwerthen. Was M a g n u s  gerade in dieser Beziehung denen, 
die ihm naher und selhst solchen, die ihrn ferner standen, geweseii 
ist, es wiirde schwer seiri, den richtigen .4usdruck dafiir zu finden. 
allein die Erinnerung daran ist in vielen dnnkbaren Herzen verzeicbnet. 
Ein unbegrenztes Wohlwollen war in  der That  der Hauptzug in dein 
Charakter unseres geschiedenen Freundes, der sich auch alsbald in 
seiner ganzen ausseren Erscheinung und zumal in seiner Gesichts. 
bjldung aussprach. G u s  t a v  M a g n u s  war einer jener Menschen, 
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deren Ant,litz den  Glanz der Seele wiederstrahlt. Wer irnmer in dieses 
treue Auge geschaut hatte, der konnte nicht zweifeln, dass in der 
Brust des Mannes ejn Herz roil Liebe fir die Menschheit schlug. 
Des Gliickes, welchcs ihrn scbon als Hnabe geliichelt batte, das ihni 
im Ereise seiner Familie bliibte und spater die Palrne des Ruhines 
reichte, wie gerne hiitte er  die ganze Welt desselben theilhaftig ge- 
macht ! 

Seinen schansten Ausdruck iindet dieses dienst- und opferwilligc. 
WohlwoIlen im Verkehr niit seinen Schiilern. Fiir sie hat er  imnier 
Zeit, zumal wenn es sich darum handelt, dem guten Willen z u  Hiilfe 
zu  komrnen. Schoii unmitrrlbar nach der Vorlesung steLt er  zu jrd- 
weder Erliiuterung seinen Zuhiirerii zur Vrrfiigung und selbst anf 
deal Heimweg yon der Universitat nach dem Kupfergraben werdeu 
nicht selten einem jugendlichen Begleiter Missverstandnisse erklart, 
Zweifel beseitigt. In noch hiiherem Grade aber erfreuen sich diejenigen, 
die unter seinen Auspicien die Kunst des Forschens iiben, seiner nio 
miide werdenden Theilnabme, seiner unerschopflichen Rathschliige. 
seiner wirksamsten Unterstiitzung; stundenlang bespricbt er mit dem 
Einzelnen das Wesen der zu iijsenden Aufgabe, erijrtert er die zn 
Gebote stebende Literatur, - zu welchem Ende seine prachtvolle Kiblio- 
thek dern jungen Forscher mit vollendeter Liberalitat jeder Zeit offen 
steht - erklart e r  die Methode des Versuches, hilft er  ihm bei der 
Zusammensetzung der Apparate; , selbst der Sonntagmorgen ist ihm 
nicht zu lieb, wenn es gilt die Arbeit eines seiner Laboranten zu 
fiirdern. Wie vielen strebsamen jungen Geistern ist Mag n u s  auf 
diese Weise ein zuverlassiger Rathgeber , ein viiterlicher Freund und 
Fiihrer gewesen! Und wie im Laufe der friihlichen Studienjahre, so 
in der ernsten Stunde des Examens. Der Yerfasser dieser Skizze 
hat vielen dieser Prijfungsacten seines Collegen beigewdnt ,  und er  
ist sicher, Jeder wird ihm tieipflichten, wenn er behauptet, dass es 
schwer ware, sich einen IiebenswGrdigeren Examinator vorzustellen. 
Nicht dass er dein Candidaten etwas gescbenkt hatte. Die Anforde- 
rungen, welche er  stellt, sind nicht gering, aber er besitzt die wun- 
derbare Gabe schliesslich irnmer das Gebiet ausfiadig zu rnachen, a d  
wclchem der Candidat wenigstens einigermaassen zu Hause ist. Dies 
gelingt allerdings oft erst nach viclfaltigem Umherfragen j so vie1 aber 
steht fest, wenn M a g n  u s  aus einem Candidaten nichts herausbringen 
kann,  so ist iiberhnupt nichts herauszubringen. Und weit uber den 
persiinlicben Verkehr auf  der Hochschnle, weit iiber das Examen hin- 
aus erstreckt sich dieses theilnahmrolle Interesse fiir seine Schiiler. 
Wie vielen bat, er auch nach Jahren noch eioe hiilfreiche Hand 
geliehen , wie Viele verdanken seinen ausgebreiteten Beziehungen die 
Grundlage oder die gedeihliche Entwickelung ihrer spateren Existenz! 

Aber mit welcher Liebe hangen ihrn dafiir auch seine Scbiiler 
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an, wie versaurnen sie kt?itie Gelegenheit, dem gefeierten Lehrer ihr 
Vertrauen, ihre Zuneigung 7.n beeeugen! Und nicht nur im engeren 
Schiileckreise ist Mag n us Gegcnstand dieser Verehrung; dieselbe 
Oesinnung wird ihm von den Studirunden im Allgemeirien entgcgen- 
gebracht. Wenige Universitiitslrhrcr haben sich in hijherem Maasse 
einer aohlverdienten edleii Popularitit erfreut. als M a g n  us.  Auch 
hat sich dieselbe in mannichfaltigcr Weise bekundet. Nur ein Beispiel 
so11 hier Erwahiiung tiriden. Wahrerid der pnlitischen Wirren, welche 
den stiirmischen Marztagen folglsn, hatter1 sich die Berliner Studenten 
zii einer akademischen Legion rereinigt. Es war M a g n u s ,  den sie 
rnit. der militiirischen Organisation des Corps betrauten und den sie 
alsdanii zu ihrem Befchlshaber erwdblten, hei welcher Gelegenheit ihm 
die soldatischen Traditionen seines Freiavilligenjahres trefflich zu Statten 
Iramen. 

Und dieselben liebenswiirdigen Eiglerischaft,en, welche ihm die 
Iierzen der Jugend in so hohem Maasse: gewiunen, bethatigen sich, 
linter welchen Hedingungen immer er  mit den Menschen in Verliehr 
tritt. In der grossen Gesellschaft bewegt er sich mit dem Bewusstsein 
cines Mannes, dessen Ansieht rnit Spannung gehijrt wird urtd VOIJ 

dem man in schwierigen Fragen den Ausschlag erwartet; in jedem 
seiner Worte, in jeder seiner Bewegungen giebt sich das feine Maass 
des vollrndeten Weltmannes zu erkennen, allein die Sicherheit seines 
iluft.retens verhindert nicht, dass sich in seinem ganzen Wesen wieder 
cine gewiniiende Rescheidenheit ausspricht, welche auch den Schiic.h- 
t.ernsten mit. Zuversicht erfiillt. Und die Herzensgiite, welche sich im 
Rreise Oleiehgestellter als wohlwollende Tbeilnahme kundgiebt , sie 
nimmt dem Minderbegiinstigten gegeniiber die Form der cdelsten 
Wohlthiitigkeil an,  einer Wohlthatigkeit , fur welche die reichen ziii- 
Verfiigung stehenden Mittel keine Grenze: sind und von deren Umfang 
Wenige eine Ahnung haben. 

Dim ein Mann, dessen fnteressen sich nach so mannichfaltigeri 
Richtungen erstreckten , und bei dem tillerdies die h6ehste Begabwig 
mit dem edelsten Charnkter gesellt war, in persijnlichem Verkehr zu 
vielen beriihmten Mannern seiner Zeit. gestanden haben niiisse, wer 
kijnnte daran zweifeln? 

Urn zunachst van den Fachgenossen zu sprechen, so waren 
Phyaik und Chemie mit den angrenzenden Wissenschaften in Berlin 
wthrend der mittleren Dec.ennien des Jahrhunderts neben M s g n  u s  
durcb eine Reihe hervorragender Gelehrten vertreten ; es britucheri 
nur Namen wie M i t s c h e r l i c b ,  H e i n r i c h  nnd G u s t a r  R o s e ,  
D o v e ,  E h r e  n b e r g ,  P o g g e  n d o r f f ,  R i  e s s , Rani m e  1 s b e r g genairnt 
zu werden. Von diesen waren die beiden ersten noch M a g n u s ’  
Lehrer gewesen; in M i  t s c h e r l i c h ’ s  .Laboratorium hatte er  seine 
erste. Experimentaluntersuchung ausgefuhrt ; bei RnR e war dem Ver- 
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haltnisse zwischen Lehrer und Schiiler schnell ein inniger Frennd- 
schaftsbund gefolgt; die freundsehaftlieheri nnd collegialischttn Verhllt- 
nisse zu den Anderen stammen theilweise aus derselben, zumeist aber 
aus einer spateren Zeit. Und neben den eigentlichen Fachgenossen, 
wie gross war nicht im Schoose der Akademie und der Universitlt die 
Zahl der ausgezeichneten Gelehrten in allen Zweigen der Wissen- 
schaft, welche er zu seinen Freunden zihlen durfte? Wenn ich von 
denTodten, B o e c k h ’ s ,  L e o p o l d  v o n  Buch’e,  D i r i c h l e t ’ s ,  L . ink’s  
J o h a n n e s  Miiller’s gedenke, wenn ich unter den Lebenden Miinnrr 
nenne, wie B a n c r o f t ,  C u r t i u s ,  D r o y s e n ,  G n e i s t ,  H a u p t . ,  
L e p s i u s ,  O l s h a u s e n ,  T r e n d e l e n b u r g  und ron den Jiingeren 
d u  B o i s - R e y m o n d  und K r o n e c k e r ,  so ist mit diesen Name11 die 
Liste der ihrn Befreundeten noch lange nicht erschopft. Und wie in 
Berlin, so in allen Theilen des Vaterlandes, so irn Auslande. Der Freund- 
schaft tuit W o h l e r  ist bereits gedacht worden; i n  ahnlichen Verhalt- 
nissen stand M a g n u s  zu L i e b i g ,  B u n s e n ,  H e n l e ,  W i l h e l m  
W e b e r ,  B u f f ,  K o p p ,  K i r c h h o f f ,  H e l m h o l t z  und vielen Ander.t.n. 
Unter seiuen englischen Freunder! ist zunial P a r a d a y  zu nennen. fur 
den er  eine uiibegrenzte Perehrung hcgte und der ihn nicht minder 
schatzte“), sowie G r a h a m ,  mit dem er von Jugend auf vert.raut Re- 
wcsen war, und endlich T y n d a l l ,  der langere Zeit unter seincn 
Auspicien gearheitet hatte, ond W a r i . e n  D D La R u e ,  mit den] e r  mf 
allen Ausstelluiigen zusammengetroffen war ; in Frankreich waren es 
D n m a s ,  P e l o u z e ,  R e g n a u l t  und K u h l m a u n ,  die ihm am nlchet.en 
standen. Auch an deii Ufern des Genfer Sees besass cr in A i i g u s t e  
d e  l a  R i v e  einen altbewghrten Freund. Mit riclen von ihneri hat er 
eiaen mehr oder minder lebhaften Briefverkehr gepflogen. 

Es ist hier nur der Beziehungrn gedacht worden, in denen 
Magn U S  zu den wissenschaftlichen Zeitgenossen gestanden nat, allein 
seine Verbindungen, zumal in Berlin, erstreckten sich weit iibw die 
Gelehrtenkreise hinaus. Keine Schicht der Gesellschaft, in welche 
ihn nicht die. vielseitigen Interessen, denen er nachging, zu der einen 
oder anderen Zeit gefiihrt hatte, und so sehen wir ihn denn in 
lebendigem Verkehr mit ausgezeichneten Mannern aus allen Stiinden. 
mit Runstlern, wie F e l i x  M e n d e l s s o h n ,  R a u c h ,  S t i i l e r ,  mit  Ver- 
tretern der  Industrie und des Handels, wie W e r n e r  S i e n i e n s ,  
A l e x a n d e r  und P a u l  M e n d e l s s o h n ,  R o b e r t  W a r s c h a u e r ,  r-it 
hohen Stantsbeamten, wie B e n d e m a n n ,  H e r z o g ,  K r u g  v o n  
N i d d a ,  Mac-Lean, Max und R i c h a r d  v. P h i l i p s b o r n  und 
selbst mit Grosswiirdentriigern des Reiches, wie R i  t t e r ,  L e h n e r t ,  
v o n  B e r n u t h ,  G r a f  E n l e n b u r g ,  C a m p h a u s e n ,  D e l b r i i c k .  

Ich habe- e8 versucht, Sie einrn Blick in die vielbewegte Letens- 

*) l l e  l i f .  cind letters of F u v n d a y ,  by Dr. B c t i c e  J o n e s .  11. 273. 
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thatigkeit unseres rerewigten F.reundes thun zu lassen. Wenii man be- 
denkt, dass sich zu den unablRssig fortgeseizten wisst risc.haftlichen Ar-  
beiten, zu der unerrniidlichrn akademischen Wirksamkeit, zn den end- 
losen Anfordcruugen, welcbe ihm der rniiniiiciif;~ftigc~ \'i*rkehr mit Muii -  

schen irrid Dingen anferlegte, auch noch die PHichteii grselltcn, wi:lcht- 
er als Rerather eiuer vielverzweigten Familie mit ebenso grosser Liebr 
als Treue erfiillte, so knnri es nicht befremden, dass die ihrn niiher 
Gtehendsn staunten, wie es ihm immer gelsng, solchen fast. iiber- 
rngssigen Anspriichen zu geniigen, und dasa seine Angchijrigen oft 
i n  ihn dmngen, das Maavs seiner Kraft. nicht zu iiberschatzen. Was 
i l l r n  bei tier Bewaltigang so grosser Anstrvriguiigen ZII Statten kilin, 
war eine fclsenfeste Gesundhtiit, dere.n er s ich  \-oil Jngcntl iiof Prfreut 
11x1 ie, uitd die ihm auch his in die spateren Lebensjahre tieti geb1iebi.n 
war,. Nur eininal im Jahre 1862 hatte sich bei M a g n u s  ein hart- 
:! iicliiges F'uasleiden eingestellt, welches auch das allgemeine Befinden 
X I I  beeinflussen begann, und wcgen seiner Daiier die Freunde einige 
Zeit lang mit Resorgnissen erfiillte. Allein nacli einigen Monaten 
war es den Bemiihungen der Aerzte gelongen, des localen Uebels 
Herr zu werden und bald hatte die kriiftige Natur des Mannes auch 
die letzte Spur von Krankheit iiberwunden. Die alte Lnst an der 
.\rbeit, die alte Arbeitskraft ist zoriickge'kehrt. Die wahrend einiger 
Zrit zurfickgelegt.en Forschungen werden wieder aufgenomnien, neue 
wrrden begonnen und rollendet. Utierscbijpflicb sprudelt die Qiielle, 
j& gelijste Anfgabe ist der Busgangspunkt einer nmen Reihe von 
.iiifga,bbrn, deren Losung alsbald mit fast jugendlicher Frische in 
AiigriB geiiorniiivn wird. Die Jalire scheinen spurlos an G u s  t a v  
Mag n u s  voriiberzuzieben. Niemand ahnt, dass dieses schijne Leben 
gleichwohl unaufhaltsam rnit raschen Schritten seinem Ziele entgegeii- 
a . s i  I t. 

Der Herbet des Jahres 1869 fiihrt M a g n u s  auf einer seiner ge- 
w6hnliehcn Ferienreisen wieder nach Errgland. 111 London trifft er 
niit seinem alten Freiinde G r a h a m  znsanimen; wie wanig denken 
die beiden Mlnner, dass ihnen kaum mehr als eine Spanne Ze.it, ver- 
g6nnc ist, dern einen nach Wochen, dem andern nach Monden be- 
rili:srt.ti! Aber in London ist seines Bleibens nicht, die ewige Jagd 
gler nnermess1ii;hen Stadt ist ihrn driickend ; dagegeii erfreut er sich 
~ , ! ~ . J e r  des heiteren Treibens in Exeter, wohin er fast widerstrebend 
einiqe:i i'reuilden zu dem Meeting der B,ritish' Association gefolgt war, 
: ; I I \ ? .  wu c v  Geiegenheit tindet , alte Heziebangen aufzufrischen, new 
;aizukniip!;::j ~ d e i n  er sehnt sich gleichwohl nach Ruhe, wie sie nur 
&r Anhlivk ~ . C F  Natur g hrt. Diese R,ube findet er am Gestade des 
Merres at.irF der fnsel Wigir:. Und II I I IY  sind ibm noch einige kijstliehe 
Wot.htn beschieden, die er, an der Seite seiner Gattin, urngeben von 
;iilcii ieinen Kindern, denen Rich auch srjn Schwiegrrsohn , V i c t o r  
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y o n  M a g n  u s  angeschlossen hat, Angesichts jener anmuthigm Ufer- 
landschaften wie sie nur die griioe Insel bietet, in traulicher Zuriick- 
gezogenheit verlebt. 

Aber Reise und Aufenthalt in freier Luft haben ihm nicht niehr 
die gewohnte Erfrischung gebracht. Kaum nacli Berlin zuriickge- 
kehrt, fiihlt sich M a g n u s  durch ernstliche Stiirungen seiner Ga- 
sundheit zum Oefteren im Arbeiten behindert. Gegen Weihnachteu 
haben sich diese Storungen in einer Weise vermehrt, u ~ i i  den 
Seinigen Besorgnisse einzuflossen. Um so gliicklicber sind seiue 
Freunde, als sie ihn in den ersten Tagen dieses Jahres  bei einer 
Feier , welche die Glieder unserer Gesellschafi zu einem heitereii 
Fastmahl vereinigte, mit gewohnter Frische den Vorsitz nehuieii 
sehen. Allein es war  ein letztes Aufleuchten dieses lebhafteii 
(feistes, wie die Flamme noch einmirl aufschlagt, ehe sie erlischt. 
Mvucho seiner Freunde haben ibu an jenem dbend zurn letzteri nial 
gesehen. Was  nun noch folgt, ist traurig zu berichten. Noch Monate 
lang kiimpft diese kraftige Natur gegen die andringende Rrankheit. 
Mit einer Pflichttreue, welehe den heftigsten Schiuerzen gebietet, I‘ahrt 
Magri u s  fort, obwohl rnit mehrfachen Unterbrechungen, seiue physika- 
lischen Vorlesungen zu halten. Am 25. Februar liest er  zurn letzteu Male, 
aber er nimmt yon seinen Zuhorern nicht Abschied, denn er  hegt uoeti 
immer die Hoffnung, er  werde im Stande sein, seine Vorlesungen wieder 
aufzuuehmen. Aber es sollte nicht sein. WShrend dea Monats M&rz hat er  
sein Schmerzeuslager kaum mehr verlassen, aber die Freiheit uiid Klarheit 
des Geistes ia t  ihui bis zuletzt geblieben. Mit der ruhigeu Fassuiig, 
mit der heiteren Ergebung eines Philosophen sieht er sein Ende naheu. 
Am 4. April endlich ist das Ziel der Laufbahn erreicht. 

Am 8. April haben wir G u s t a v  M a g n u s  auf drni E’riedhofe 
der Dorotheenstadt zur Erde bestattet. Wer die ernsten Miinner 
kannte, welche in dichtgedriingtem Kreiee das offeiie Grab omstandea. 
der konnte nicht zweifeln, dass der Heimgegangene, den man zur 
Ruhe bettete, in der Wissenschaft Grosses vollbracht hatte. wer abpr 
in die traurigblickenden Gesichter schaute und Augen, die wobl lsr~ge 
niclit mebr feucht gewesen, sich niit Thranen fiillen sah, der wusste 
auch. dass der ‘rodte neben dein Ruhme in  der Wissenschaft noch 
rinen anderen hoheren zuruckliess, den Ruhm des hochherzigen Mannes, 
iii dem V iele einen unersetzlichen, unvergesslichatl Preund rerloren 
Irstten. 

G u s t a v  M a g n u s  war am 2. Mai 1802 geloren. Wenige Wocbeu 
nocli uud er wiirde sein 68stes Jabr vollendet haben. Er war also 
der Marke nicht mehr fern,  iiber welche das Leben nur Weniger 
hioaunreichr. Wir diirfeii nicht  kltlgen. 
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Wohl schien d k s e  kriiftig angelegte Natur auf langere Daoer berech- 
net zu sein, wohl durfte die Wissenschaft noch manche reiche Gabe von 
ihni crwarten, und die Schuler, die Freiinde, wohl waren sie zu der Hoff- 
iiung berechigt, sie wiirden noch liinge Jahre miner Lrhre, seiner Freund- 
schaft sich erfreuen! Aber es weht uns docti auch wieder mit unendli- 
chem Troste an, wenn wir den Forscher, in dern Voilganuss seiner Korper- 
iind Geisteskrafte die Wissenschaft beherrscbend, wenn wir den Lehrer, 
rhe der Strom der Begeisterung verrauscht ist, den Freund, ehe sein 
C:efiihl fur uns am Froste des Alters erkaltet, in einem Worte, wenn 
wir den g a u z e n  M a n n  rom Schauplatze ubtreten sehen. So, als 
gaiizer Mann, lebt G u s t a v  M a g n u s  in unserem Gedacbtniss. Wir 
wollen nicht klagen. 

Aber wenn auch die Klage verstummt, 90 fiihlen wir doch 
unausaprechliche Trauer bei dern Gedanken , dass er heimgegangen 
iat an den1 Vorabende dieser grossen deutschen Zeit, und dass 
es ihrn, dessen Herz stets so warm f i r  das Vaterland geschlagen, 
iiicht mehr vergiinnt war die wunderbare Bewegung zu schauen, 
welche u s e r  Volk von Sieg zu Sieg gefiibrl hat und - jeder Zweifel 
ist jetzt geschwunden - den langgetraumten Traum eiiies groswn, 
freien und einigen Deutscblands endlich zur Erfiillung bringen w i d .  

Wenn wir die zablreichen Forscbungen iiberblicken, durch welche 
G u s t a v  M a g n u s  die Wissenschaft bereichert hat, so ist es zunachst 
die ausserordentliche Vervchiedenartigkeit der Fragen , denen s e i ~ ~ e  
Ytudieu zugelenkt waren, welche uns in Erstaunen setzt. Die Physiker 
Bind gewobnt, M a g n u s  als einen der Ibrigen zu betracbten, 
weil er  sich wahrend der letzten Decennien seines Lebcns fast 
ausschliesslich mit Physik beschiiftigt hat und weil in der That  der 
Schwerpunkt seiner Leistungen auf dem Gebiete dieser Wissenschaft 
liegt; wenn wir aber nur seine friiheren Arbeiten in’s Auge fassten 
und selbst diejenigen, welche sich bis in die Mitle seiner Laufbahn 
erstrecken, so wiirde man uns nicht bestreiten wollen, dass wir ihn 
mit ahnlichem Rechte zu den Chemikern zahlen. Wenn es nun schon 
der Forscher nicht Viele sind, welche drLs Oebiet der Cbernie und 
PLysik niit gleicher Sicherheit iiberschauen , so rniichten wir Den- 
jenigen no& aeltener begegnen, welche wie M a g n u s  nicht nur 
diese beiden grossen wissenschaftlichen Qebiete nach den mannich- 
faltigsten Riclitungen durchmessen, sondern sich auch in den ver- 
schiedensten Theilen derselben selbststiindig arbeitend versucht haben. 
Allerdings wird eine solche Vielseitigkeit nicht immer ohne Gefahr 
geiibt, und mehr als einmal sehen wir M a g n u s  eine neaerschlossene 
Fundgrube, range ehe sie erschopfc, vielleicht in dem Augenblicke 



verlassen, ia dem das edle Gestein erst recht zu Tage tritt. Nie- 
mals aber beeintrlchtigt diese Freude an der Mannichfaltigkeit den 
Werth der Arbeit. Wie gross das Gebiet der Forschung, welches 
e r  behenscht, wo immer wir ihm begegnen, erkennen wir ihn an 
derselben z a k n  Ausdauer, niit der er den Erscheinungen folgt, 
a n  derselben nnerrniidlichen Griindliclikcit , die e r  f i r  ihre Beob- 
achturig einsetzt, an derselben unbevtechlichcn Wahrheitsliebe, rnit 
cler er  das Ergebniss seiner Beobachtuiigen beschreibt. Obwohl stets 
die Erkenntniss d w  Erscheinungen in ihrem Zusammenhange an- 
strebend ~ verschiniiht er  gleichwohl die vereinzelte Thatsache nicht; 
die (tr am Wege findet, wie unbedeutend sie erecheine, und wie wenig sie 
ilin vielleicht dem besonderen Ziele, das er erreichen will, naher bringe; 
er zweifelt nich(, dass der Augenblick naht, in welchem das gut Beob- 
achtete fiir den Ausbau der Wiesenschaft verwerthbar wird. Und ob 
es die Ermittelung eines Gesetzes oder die Feststellung der gt:riiig- 
fiigigen Thatsache gilt, stets bewundern wir die Sicherheit und Elagaiiz 
der experimentalen Behandlung des Stoffes ; in seiner versuchgelbteu 
Hand vervielfaltigen sich die Erscheinungen , mehren sich die Mittel 
zu ihrer Beobachtung, vei-einfachen sich die Apparate zu ihrer Er- 
kcnntniss. So komrnt es denn auch, dass seinen Arbeiten stets ein 
lebbaftes Iiiteresse beiwohnt: selbst wenn die LBsuug der Aufgabe, 
urn die es  sich handelt, nicht vcrllltommen gelungen ware, oder die 
Auffassungeii, zu denen sie gefiihrt batten, unter dem Drucke spiiterer 
Eritdeckungen verandert. worden sind. 

Die wisseirschaftliche Thatigkeit G u s  t a v M ag  n us’ unifasst eineii 
Zeitraum van nicht weniger als 45 Jahren. Seine erste Abhandluiig 
erschien im Jahre  1825, seine letzte im Laufe des Jahres 1870 kurz 
nach seinem Tode. Fast  nlle diese Abhandlungen sind in P o g g e n -  
d o r f f ’ s  A4nnalcn verBffentlicht, die Mehrzahl auch iri den Monats- 
berichten, viele in den Denkschriften der Berliner . Akrrdemie der 
Wissenachafien. Der  grossartige literariache. Nachweis*), welchen die 
Royal Society im Augenblicke herausgiebt, der aber schon mit den] 
Jahre 1863 abschliesst, verzeichnet nicht weniger als 67 Abhandlungeii 
von M L L ~ U U S .  Erwiigt man, dass auch nach diesem Zeitpuslkt die 
Thatigkeit des Forschers nicht einen Augenblick erlahmt ist,  SO er- 
hellt, dass uns kaum inehr vergiinnt ist, als die reiche Ausbeute 
dieser Arbeiten in diirftigsteu Umrissen anzudeuten. Wir werden 
vielleicht unserer Aufgabe am meisten gerecht werden, wenn wir, 
voii irgerid wclcber Ordnung der Zeitfolge nach absehend , die Unter- 
suchungen illrein Gegenstande nach in verschiedenen Abschnitten zu- 
yiiiiinicnfasseii. Wir wollen zunachst unsere Aufinerksamkeit den 
clieinischen Forschungen zulenken - welche j a  fur uns ein besopderee 

__ 
*) Ho!yo/  sock!^ C’nlrr lny te  of .Scies@c Pupers 1800 - 1863. 



1014 

Interesse haben, - Um alsdann, zu den physikalischen ibergehend, die 
Arbeiten auf dem Gebiet der Mechanik, delr Elektricitat und schliess- 
lich der Warmelehre gesondert zu betrachten. 

Die Verschiedenartigkeit der von M a g  n u s  ausgefuhrten c h e m  i - 
s c h e n  Arbeiten bezeichnet alsbald die bereits geruhmte Vielseitigkeit des 
Forschers. Neben zahlreichen Aufgahen drr reinen Chemie, sowohl 
der unorganischen wie der organischen, fesseln zumal die Anwendungen 
der Wissenschaft seine Aufmerksamkeit. Mineralogisch -chemischen 
Analysen folgt die Behandlung von Prageri aus der physiologischen, 
der Agriculturchemie, der chemischen Technologie. 

Die erste kleine Arbeit"), mit der M a g n u s ,  damals noch seinen 
Studien in Berlin obliegend, hervortritt, gebort der u n o r g a n i s c h e n  
C h e m i e  an;  sie betrifft die Bildung metalliischer Pyrophore und giebt 
alsbald zu einer Controverse Veranlaesuug. Schon desshalb und weil 
sie sogleich die Eigenart des jungen Forsohers ganz gut bezeichnet, 
miissen wir einen Augenblick bei derselben verweilen. 

Bei Versuchen aus Kobaltoxydul, mittelst Wasserstoffgas, metalli- 
sches Kobalt zu erhslten, welche M a g n u s  in M i t s c h e r l i c h ' s  Labo- 
rirtorium anstellt, zeigt es sich, daes das feinzertheilte Metallpulver mit 
der Luft in Beruhrung gebracht zum Ergluhen kommt. Bei einer Wieder- 
holung des Versuchs wird die Erscheinung nicht wieder beohachtet 
und es ergiebt sich schliesslich , dass nur das unreine, thonerdehaltige 
Kobaltoxydul ein pyrophorisches Metall liefert. Analoge Wahrneh- 
iiiungen W E  >n bei dem Nickeloxydal und den1 Eisenoxpd gemacht. 
Die Ursache dieses seltsamen Verhaltens ist nach Mag n u s  diese, 
dass die Ueimengung der unschmelzbaren Thonerde das Zusammen- 
sintern des feinzertheilten Metalles hindert. War diese Erklarung die 
richtige, so mussten auch die aus reinen Oxyden dargestellten Metall- 
pulver ihre Selbstentzuiidliclikeit behalten, wenn das Zusammensintern 
auf andere Weise verrnieden wurde. In der That  findet er denn 
auch, dass man nur die Reductionstelnperatur miiglichst niedrig zu 
halten braucht, urn auch BUS reinen Oxyden kraftige Pyrophore zu 
gewinnen, und er  zeigt i'erner, dass bei niedriger Temperatur darge- 
stellte Metallpulver, welche sich bei dein Versuche als in hohem 
Grade selbstentzlndlich erweisen , beim stiirkeren Erhitzen alsbald 
alle pyrophorische Eigenschaften verlieren. 

Die Auffassung, zu welcher M a g n u s  gelangt ist, wird in einem 
einige Monate spgter erschienenen Aufsatze von Prof. F. S t r  o m e y e r *") 

") Uebw die Eigenschaft metallischer Pulvei, siab bei der gewiihnlichen 
'reniperatur vun selbyt in d w  atmosphiiriachen Lult zu mtzilndpn. Pogg.  
Ann. 111. 81. (1826.) 

**) G t r o m ~ p  e r ,  Vorlnufige Remerkuugen iiber metallieches Eisen und seine 
Uxyde. Pogg. Ann. VI.  471. 



auf das Entschiedenste bestritten. Dieser behauptet, deee die Selbst- 
entziindlichkeit des bei niedriger Temperatur mittelst Wsaseratoffs 
reducirten Eisens lediglich einer Beimengung von Eisenoxydul zuzu- 
schreiben sei , welches. hochst pyrophorische Eigenscbaften beeitze. 
Bei niedriger Ternperatur werde das Eisenoxyd, dem jede pyro- 
phorische Eigenschvft abgehe , theilweise zu Eisenoxydul reducirt, 
wlhrend died Reduction zu Metall erst bei hoher Temperatur erfolge. 
G u s t a r  M a g n u s  bleibt seinem Gegner die Antwort nicht lange 
schuldig. In  demselben Hefte der Annalen, welches den Aufaatz von 
S t r o m e y e  r bringt , erscheint auch schon die Entgegnung *), in  
welcher unzweifelhaft nachgewiesen wird , dass Eisenoxyd bei einer 
zwiechen dem Siedepunkt des Queclrsilbero und dern Schmelzpunkt des 
Zinks liegenden Temperacur im Wasserstoffstrolu vollstaiidig zu Metall 
reducirt wird, dass das  so gewonnene Metallpulver in  hohem Grade pyro- 
phorisch ist, und dass es diese pyrophorischen Eigenschaften bei der 
Rothgluth einbiisst, ohne im Geringsten an Gewicht zu verlieren. 

Auch die Versuche, die M a g n u s  kurze Zeit darauf veroffentlicht, 
geben Veranlassung zu Erorteruogen. Diesmal handelt es  sich um 
die Natur der t i e f b l a u e n  Fliissigkeit, welche sich bildet, wenn man 
Schwefel mit wasserfreier Schwefelskure in Beriihrlrng bringt. Man 
war zweifelhaft , ob dieselbe als eine eigenthiimliche Oxydationsstufe 
des Schwefels oder als eine Losung von Schwefel in Schwefelskuure 
zu betrachten sei. Magnus"*)  entscheidet sich fur die letztere Auf- 
fassung: er eriiinert daran, dass M i i l l e r  v. R e i c h e n s t e i n  ein ganz 
ahnliches Verhalten bei dem Tellur wahrgenommen habe, welches 
sich mit p r o c h t v o l l  r o t h e r  Farbe, aber ohne Oxydation, in Vitriol01 
lost, und zeigt schliesslich auch bei dem Selen eine ahnliche LSslich- 
keit im Vitriolijl, welches in diesem Falle eine s c h o u  g r i i n e  Farbe 
annirnmt. Durch Zusatz von Wasser werden Tellur und Selen uq- 
verandert niedergeschlagen ; erst bei langerem Verweilen in der ver- 
diinnten Saure werden sie unter Entbindung von schwefliger Saure 
oxydirt. Einwendungen, welche F i s c h e r  *"*) gegen diese Ansicht vor- 
bringt, werden von M a g n u s  t) durch einen quantitativen Versuch, 
welcben er  mit Selen anstellt, beseitigt. Die in Losung bleibende 
Menge SeIen betriigt weniger als -& des ausgefallten, ein Ergebniss, wel- 
ches die Annahme, dass das Selen als Oxydul gelost sei, ausschliesst. 

*) Bestimmuog der niedrigsten Temperatur, bei welcher das Eiseooxyd voU- 

**) Ueber die Eigenschaft der SchwefeIsSure, oxjdirbare einfucbe Korper auf- 

***) N. W. F i s c h e r ,  Ob das Tallur metallisch in concentrirter Schwefelaiiure 

P o g g  Ann. 

Ntiindig (lurch Wassersroflgas reducirt wird. 

zulosen, ohue dieselben zu oxydiren. 

selost enthalteu sein konne. Pogg.  Ann. XII. 153. 

XIV. 328. (1828.) 

Pogg.  Ann. V1. 509. (1826.) 

Pogg.  Ann. X. 491. (1827.) 

t) Beinerkung iiber die Auflosung des Selens in Schwefelslure. 
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Gelegeiitlich der V.ersuche iiber die IJijslichkeit des Tellurs in 
Schwe&lsaure, und theilweise schon bei der Bearbeitung seiner 
l n a u p s l -  Dissertation bat sich h l n g n u s  auch mit dem braunen 
KBrper beschaftigt , welcher sich bei der elkktrischen Zersetzung des 
Wassars am negativen Pole ausscheidet, wenn die Elektrode aus 
Tellur besteht. Nach den Versuchen von R i t t , e r  und Sir H u m p h r y  
D a v y  konnte man geneigt sein, diese braurien Wolken fiir ein Hydriir 
des Tellurs zu halten, welches \yeniger Wasserstoff enthalt, als der 
Tellurwasserstoff. Genaue Versucbe uberzeugen M a g  n u s ,  dass hier 
kein I-Tpdriir , soiidern elementares Tellur vorliege. Wahrscheinlich 
sei iridessen die Abscheidung des Tellur!i Folge einer ephemeren 
Rildung ron 'I'ellurwasserstoff, welcher sich schnell unter dern Einfluss 
des von der Wasserzersctzung h e r d h e n d e n  Sauerstoffs zerlege; in 
der That  beobachte man am positiven Pole eine nur ausserst geringe 
Gauervtoffentwicklung. Ganz ahnliche Erscheinungen werden bei dem 
Schwefel und Selen wabrgenornmen. Da indessen diese Korper schlechte 
Leiter der Elektricitat sind, so miissen sie, mit eiiiem Platindraht 
umwickelt, in die Fliissigkeit gebracht werden. ES entsteht im ersten 
Falle eiii gelber Niederschlag von Schwefel, im letzteren ein ziegel- 
rother von Sclen. Vcrsuche, ein Tellurhydriir zu erhalten durch 
Auflosen Ton Tellurkalium in Wasser, oder durch die Einwirkung der 
Luft nuf die Losung desselbcn, misslangen. Das Tellurkaliurn verhiilt si& 
in diever Beziehung wie Schwefel- und Selenkaliurn. Dagegen sind 
die festen Kiirper, welche bei der Auflosung von Arsen- und Phosphor- 
kalium in Waaser zuruckbleiben, wahre Hydriire. 

Durch die mehrfache Beschaftigung mit Verbindungen des Selene 
wird M a g n u s veranlasst , eioe einfache Methode aufzusuchen , dieses 
Element nus dein Selenschwefel und zumaK aus dem Bodensatze der 
Bleikarniriern eu gewinnen *k). Ein Gernenge des Selenmaterials mit 
etwa den, acbtfachen Gewichfe Braunstejn wird in einer Olasretorte 
erhitzt; der Schwefel verwatidelt sich theilweise in Metallsulfid, theil- 
weise w i d  er  a.ls schweflige Saure entfernt, dss Selen sublimirt im 
H a k e  der Ret.orte. Da man bei einem ersten Versuche den Reichthum 
des Materials nicht wohl kennen k m n ,  60 wird sich bei uberschiissig 
adgewendctem Manganhyperoxyd auch etwaci selenige Saure bilden; man 
leitet desshalb das entwickelte Gas durch Wasser, in welchem sich in 
diesem F d l e  das Selen durch die schweflige Saure reducirt als ziegel- 
rotlies Pulver absetzt. 

Eine der folgenreichsten Untersuchungen. auf dern Gebiete der 
unorganischen Chernie ist jedeufalls die schone Arbeit iiber die Ein- 

*) Ueber einige Wasserstoffverbinduogen. P o  g g. Ann. XVII. 521. (1829.) 
'*) IJeber die Gewinnung des Selsns 811s Seleuscliwefel. Pogg.  Aun. XX. 

165. (iaaa.) 



wirkung des Amrnoniaka auf das Platinchloriir'), welcbe M a g n u s ,  wie 
bereits erwghnt wurde, schon einige Jahre friiher in dem hborator ium 
yon B e r z  e l i  u s  ausgefiihrt hatte. Die Verbindungen des Platinchlorids 
mit den Chloriden der Alkalimetalle waren damals schon untersucht; 
B e r z e l i u s  hatte. namentlich das Kaliumplatinchlorid fiir die Fest- 
stellung des Atomgewichtes des Platins benutzt. Bei dem Versuche, 
analoge Verbindungen mit Platinchloriir darzustellen , was ohne 
Schwierigkeit gelang, fand M a g n  u s ,  dass weun man eine Auflosung 
des Chloriirs in Chlorwasserstoffsaure mit eiirem Ueberschuss von 
Ammoniak versetzt , ein in schonen griinen Nadeln krJstallisirendes 
Salz niederfallt, welches weder in Wasser, noch in Alkohol, noch aucb 
in Salzsiiure lijslich ist. Dieses Salz, weit entfernt den friiher beob- 
achteten Doppelverbindungen analog zu sein , erweist sich bei der 
Analyse als eine directe Verbindung des Platinchlorurs mit den Me- 
menten des Ammoniaks, von der Zusammensetzung 

PtCl , ,  2H,N. 
Unter dem Einfiusse chemischer Agentien erleidet dieses Salz zahl. 
reiche bemerkenswerthe Veranderungen, welche indessen von M a g n  u s, 
d e i  inzwischrn in andere Bahneu eingelenkt war, nicht weiter studirt 
worden sind. In Polge dieser Veranderlichkeit ict es, wie bekannt, 
der ilusgangspunlit einer Reihe der nierkwiirdigsten Untersucbungeii 
gewordeu, an denen sich riele Chemiker, namentlich aber G r o s ,  R e i -  
s e t ,  Y e y r o n e  und G e r h a r d t  betheiligt haben. Noch neuerdings 
ist die Geschichte der yon diesen Chemikern aufgefundenen Korper, 
welche man gewiihnlich unter den] gemeinsumen Titel: PI a t  i n -  
b a s e n  zusammenfwst, von Odling":') in einer meisterhaften Vorlesung 
beleuchtet worden, welche derselbe in unsemr englischen Schwester- 
gesellschaft gehalten hat. Samuitliche unter dem Namen der Gros -  
schen, R e i s e  t'schen, P e y r o n e ' s c b e n  Saloe bekannten Verbindungen 
siud in dcr Thai Abkommlinge des griinen Platinchloriir-Ammoniaks, 
wehhcs die dankbare Wissenschaft derii Entdecker zu Ehren mit dem 
Namen des Magnus 'schen S a l z e s  bezeichnet hat. 

In die lteihe der hier betracbteten Untersuchungerr gehiirt auch, 
ohwohl in etwas spatere Zcit fallend, die gemeinschaftliche Arbeit 
von M a g n u s  und C. F. Ammermuller '**)  iiber die, Ueberjodsaure. 
Die Ueberchlorsaiire war damals schon hekannt, aber a l k  Bemiihungen 
die entsprechende Saure in der Jodreihe darzustellen, waren ohne 
Erfolg geblieben. Ein gliicklicher Versuch f i i r t  die vereint arbeitendsn 

*) Ueber einige neue Verbindungen des Platinchloriirs. Pogg. Ann. XIV. 

**) O d l i n g ,  OIL the  ommo9iia compounds of platinum. Ched. News. XX1. 

***) Ueber eiiie neue Verbindung des J o b  mit Sauantoff, die Ueberjodniiure. 

239. (1828.) 

269 11. 289. 

I'ugg. Ann. XXVIlI. 154. (1888.) 
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Freunde zur Entdeckung dieser Saare. Die ersten Andeutungen der 
Existenz d e r  Uebejodsaure werden bei der Bereitung des Natrium- 
jodats nach dem bekannteu Liebig ' schen  Verfahren erhalten, und 
auf diese hin begrunden sie alsbald eine hbchst elegante Darstellungs- 
methode. Aus einer heissen Losung von Natriurnjodat, welche man 
mit Aetznatron versetzt hat, scheidet sich beim Einleiten eines Chlor- 
stroms ein schweres, weisseu, krystalliniscties Pulver ab ,  welcbes die 
Entdecker als basiaches Natriumperjodat 

2 N a l  04,  KaL, 0 i- 3 H, 0 
erkennen. Ware noch eiii Zweifel uber die Natur des Salzes ge- 
blieben , sie hatte durch die Analyse der Edbersalze beseitigt werden 
mussen. Mit Silbernitrclt gefallt , liefen die Liisung der Natriurnver- 
bindung einen griinlichen Niedersclilag, der sich aus warmer Salpeter- 
s lure  unikrystallisiren Iasst. Beim Erkirlten der Losung schiesseas t r o  h - 
g e l b e  Krystalle an,welche niitWasser inBeriihrung, sich in ein d u n k e l -  
r o t h e s  Salz verwandeln. Die heisse concentrirte Liiaiing setzt beim 
Eindampfen o r a n g e g e l b e  Krystalle aL. Bei der Analyse zeigt es 
sicb, dass das letztgenannte orangegelbe S;ilz das neutrale Perjodat 

darstellt, wahrend die gelbe und rothe Verbindung basische Salze von 
der Zusammeusetzung 

2 A g ; I 0 , , A g , 0 + H 2 0  und ZAgIO,, Ag:,O+ 3 H 2 0  
sind, von denen das wtremreichere, rothe genau dem bereits gentqnnteii 
Natriumsitlze entspricht. I n  derselben Arbeit, an deren durchsichdger 
Klarheit der Leser noch heute sich erfreut, wird auch der merk- 
wiirdigen Unibildung des neutralen Silberperjodats unter dem Einflusse 
des Wassers gcdacht; mit Zuriicklassung basischen Salzes nimmt 
Jieses die Saure im Zustande der  Reintieit, a u f ,  deren Eigenschaften 
heschriebeii , u n d  aim welcher die neutralen und basischen Salze des 
Kaliuins uiid Natriums dargestellt werden. Mit diesen Frststelluiigen 
begnugen sich aber auch die Entdecker; weder M a g n u s  noch 
A m n i e r m u l l e r  ist jenials wieder auf den Gegenstand zuriickge- 
konimeii. Welche Aehrenlese sie spateren Chemikern, zumal unserem 
verehrten n a r n  Prasidenten , hinterlassen baben, ist noch friscb in 
der Erinnerung der Gesellschaft. 

A g l O 4  

Vie1 spl ter ,  in den fiinfziger Jahren,  ist M a g n u s  noch einmal, 
obwohl nur voriibergehend, auf daa Gebiet der unorganischen Chemie 
zuriickgekebrt. I n  diese Zeit fallen e l n u  Beobachtungen iiber die 
verscbiedenen Zuetfinde des Schwefels'), welche hier nur kurs er- 

*) Ueber rothen und nchwarzen Schwefel. Pogg.  Ann. XCII. 308. (1854.) 
Ueber den braunen Ychwefel von Radoboj in Ungarn. Pogg.  Ann. XCIl 

Uober die ahtropischen Zustiinde des Sehwrrlela. P o g g .  AIIII. XCIX. 145. 
667. (1864.) 

(leas.) 
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wiibnt zii werden hraucben, da viele der gesammelten Erfahrungen, 
insofern sie nnr unter gewissen Verhaltnissen gelten, der Allgemein- 
heit entbehren , an& manche Aoffassungen durcb spiitere Beobach- 
tungen veriindert worden sind. 

Den Arbeiten auf dem Gebiete der u n o r g a n i s c h e n  C h e m i e  
schliessen sich naturgemffss die c h e mi s c  h - m i n e r a l o g  i s c  h e n  U n  t e r -  
s u c b u n g e n  a n ;  sie gehilren siimmtlich der friihesten Periode an. 
Schon im Jahre 1826 analysirt Magnus den P i c r o s m i n * ) ,  eiri 
neben Magneteisenstein und Ritterspath in  der Grube Engelsburg bei 
Pressnitz in Bohmen aufgefundenes Mineral, welches von H aid5n g e r  
als eine selbststandige Species erkannt worden war. Das Mineral 
wird mittelst FlusssZiure aufgesohlossen, ein Verfabren , welcbes erst 
wenige Jahre zuvor von B e r z e l i u s  zum ersten Male angewendet 
warden war und daher uuch in der Abhandlung nochmals ausfiihrlich 
Improchen wird. Die Analyse liisst den. Picrosmin als ein wasser- 
haltiges Magnesiurnsilicat erkennen , dessen Zusammenseteung, in ein- 
fachster Weise gefasst, sicb durcb die Formel 

Mg 0, Si 0, , H 0 
ausdriidren 18ast. 

Einige Jahre splter folgt die Analyse des Br  o c h a n t i t  s "*). 
ZTnter diesem Namen katten L e v y  und C h i l d r e n  ein bei Ekaterinen- 
burg in Sibirien rorknmmendes Kupfermineral beschrieben. in  welchem 
neben Kupfer Schwefelsiiure ale Hauptbestandtheil nachgewiesen wor- 
den war. Ein bei Retzbanya in Siebenbiirgen aufgefundenes Mineral, 
welches neben Malaehit und Kupferlasur auf einem mit Rotbknpfenzrz 
durchsetzten Bleiglanz vorkornmt, ist nach Haidinger  identisch mit 
dem Brochantit. M a g n u s ,  der Gelegenheit hatte dasnelbe zu analy- 
siren, findet, dass es sich, wenn man van den zufalligen Bestand- 
theilen Zinn und Blei absieht, als ein wasserhaltiges basisches Kupfer- 
stilfat auffassen Igsst, welches nach der Formel 

zuaammengesetzt ist. 
CUSO,, ~ [ C U O ,  Ha 01 

Auch mit dem V e s u v i a n  bat, sich M a g n u s  mehrfach bescbaftigt. 
Hei diesen Versuchen *,) ma.cht er die bemerkenswerths Rrobachtung, 
dass dieses Mineral nach den1 Schrnelzen ein wrsentlich geringeres 

") Aialyse des Picrosmins. 
*) Analyse des Brocbantits. 

Vewvinn durch das Schmelzen erleidrt. 

Y o g g .  Am. PI. 53. (1826.) 
Pogg.  Ann. XIV. 141. (1828.) 

***) Ueber eine anffallende Verminderung des epecihchen Gewiclitea, die iler 
Pogg.  Ann. XX. 477. (1830.) 
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Volumgewicht zeigt, als es vor dem Schmelzen besass. Das Vo1.- 
Gew. des Vesuvians vor dem Schmelzen schwankt zwiscben 3,35 und 
3,45. Nach dem Schmelzen zeigt der Vesuvian von Egg das Val.- 
Gew. 2,95; das Vol. -Gew. eines schonen sibirischen Vesurians sank 
durch das Scbmeleen auf 2,956. Beide Minerale biissen dabei ibr 
lcrystallinisches Gefiige ein. M a g n u s  h s t  es dahingestellt sein, ob die 
Verminderung des Vo1.-Gew. von einer Vleranderung in der Lagerung 
der Molecule oder von einer Atomwanderung im Molecule hemorgemfen 
wird. Indessen kann such durch das Schmelzen eine Veranderung in der 
&usammensetmug des Minerals stattgefunden haben, wenigstens wird bei 
dem Vesuvian vom Wiluiflusse eine kleine Verringerung des absolnten 
Gewichtes beobachtet ; auch spricht fijr diese Annahme die Beobach- 
tung  Ton v, K o b e l l ,  nach welcher das durch Sauren nicht zersetz- 
bare Mineral durcb Schmelzen in diesen Agentien loslich wird. Eine 
ahnliche Verminderung des Volumgewichtes, wie sie der Vesuvian 
durch die Hitze erleidet , beobachtet M a g n  u s auch beim Schmelzen 
des Granats, dessen Vo1.-Gew. von 3 3  auf 3,05 sank. Da aber 
gleicbzeitig die rothbraune Pnrhe einer griinen Platz gemacht hatte. 
so liess sich der Versuch nicht als entscheidend betrachten, insofern 
das Mineral seine Zusammensetzung geandert haben konnte. 

Bald darauf angestellte Untersuchungen betreffen die Zusammen- 
setzung des Vesuvians ’). Die untereinarider wohliibereinstimmenden 
Analysen des Minerals van vier verschiedenen Fundorten, vom Vesur, 
von Slatoust, aus dem Banat und von Egg fiihren LU der Formel 

3 (R” 0, Si 0,) + Riff a O,,  3 Si 0, , 
welche der allgemeine Ausdruck fiir die Zusammensetzung des  Granate 
ist. Auf altere Analysen hin hatte in der That B e r z e l i u s  bereits 
angenommen, dass Granat und Vesuvian identisch seien und M a g n  u s  
muss dieser Ansicht beipflichten, zumal er bei weiteren Versuchen **) 
auch solche Granlrte beim Schmelzen ein geringeres Volumgewicht 
annehmeo sieht, welche, soweit dies der Beobachtung zuganglich ist, 
durch die Einwirkung der Warme ihre Zuoammensetzung nicht andern. 
So zeigt der unter dem Namen G r o s s u l a r  bekannte griine Granat 
vom Wiluiflusse, welcher beim Schmelzen sowohl sein absolutes Ge- 
wicbt, als auch seine Farbe beibehalt , eine Volumgewichtsvermin- 
derung YOU 3,63 auf 2,95 und nicht nur wird im Allgemeinen eine 
Voluulgewichtsverminderung beobachtet, sondern Granat und Vesuvirn, 
welche im uatiirlichen Zustande wesentlich verschiedene Volumgewichte 
zeigen , besitzeo im geschmolzenen Zustande genau dosselbe Volum- 

*) Ueber die ehemische Zusammensetzung des Vesuvians. Pogg. A m .  XXI. 

**) Ueber eine auffallende Verandernng des specifischen Gewichtes beim Granat 
56. (1831.) 

und Identitlt denselben mit dein Veaurian. P o g g .  Ann. SXII. 391. (1881.) 



gewicht, namlich 2,59. Erwtigt man ferner, dass beide Mineralien 
geschmolzen nicht von einander zu untersclieideii bind, dass sie dic- 
selbe Harte, dieselbe Farbe, dieselbe Zersetzbarkeit durch Sauren 
zeigea, so schien die Identitat des Vesuvians und Granats, im ge- 
schnfolzenen Zustande wenigstens , fast ausser Zweifel gestellt. Mit 
der ihm eigenen Vorsicht spricht sich M a g n u s  gleichwohl nur 
zuriickhaltend fiir die Identitat beider Mineralien aus und er giebt 
seinen Zweifeln in der Bemerkung Ausdruck, davs die Beobachtungs- 
ergebnisse denn doch nicht hinreichend mit den berechneten Werthen 
der Granatformel iibereinstimmen. I n  der That hat er denn mch 
durch vie1 spatere Versucbe ”) gezeigt, dass eine grosse Anzahl 
von Vesuvianen bei einer jedenfalls iiber dem Schmelzpunkte des 
Silbers liegenden Temperatur einige Procente Wasser verliert , eine 
Eigenschaft, welche den Granaten abgeht. Vesuviau und Granat 
haben also keineswegs dieselbe Zusammensetzuug , eine l’hatsaehe, 
welche auch durch snderweitige Uotersuchungen festgestellt erscheirit, 
nach denen in dern ersteren Mineral das Verhaltniss des Monoxyd- 
silicats, dem Sesquioxydsilicate gegeniiber , vielleicht ein wechsrln- 
des, jedenfalls aber hoheres ist, als der Granatmischung entspricht. 

Die Zeit, in welcher die Forscherlust unseres Freundes am 
lebhaftesten gliihte , fallt zusammen mit der miichtigen Eritwick- 
lungsperiode der organischen Cheniie in Deutschland, xumal mit der 
Bliithe der Liebig’schen Schule. Es ware seltsam gewesen, w w n  
eirie so gewaltige Bewegung Mag n u s  unberiihrt gelassen hatte. I n  
der That sehen wir ihn denn auch schon im Jahre 1833 mit A r -  
beiten auf dem Gebiete der o r g a n i s c h e n  C h e m i e  emsig be- 
schaftigt. Gegenatand seiner Ubtersucbnng ist die Frage des Tages, 
welche ja  auch noch auf Jahre hin das Interesse der Chemiker fesseln 
sollte. Was ist die Constitution des Alkohols und die des Aetbers 
und welches Verhaltniss waltet ob zwiechen diesen beidrn Kiirpern? 
Zwei entgegengesetzte Theorien streiten u m  den Vorrang, die Aetherin- 
theorie von D u m a s  und die Aethyltheorie ron L i e b i g ,  voii denen 
letztere, obwohl erst viele Jahre spater und auch nur in sehr wesent- 
lich neuer Fassung, den Sieg davontragen sollte. D a  nach beiden 
Ansichten die Aetherbildurig auf dem Austreten des Wassers aus dem 
Alkohol beruht - eine Auffassung, die ja  auch noch die heutige ist - 
und da man damals so gut wie jetzt, nur in anderer Weise, die 
Weinschwefelsaure eine Rolle in der Aetherbildurig spielen liess, so 
schien es M a g n u s  von Wichtigkeit, das Verhalten des Alkohols zur 

*) Ueber die Menge des Waswry, welche der Veauviaii enthlllt. Pogg. Ann. 
XCVI.  : ; 4 i .  ( 1 x 5 5 . )  
III/II/22 
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wasserfreien Schwefelsaure zu studiren. Seine Versuc,he ") erschliessen 
ihm alsbald eine ganz neue Reihe van Kiirpern. Indern er  eine ab- 
soluten Alkohol enthaltendc offene Riihre in ein Gefass mit wasser- 
freier Schwefelsaure stellt, dessen Miindung mit einem Glasstijpsel 
geschlossen ist,  sieht er, ohne dass Entwicklung van schwefliger 
Shure wahrgenommen wird , in dern Alkohol weisse seideglanzende 
Krystalle sich bilden, die schon bei SOo schmelzen und so gierig 
Wasser anziehen, dass es nur rnit Schwierigkeit gelingt, sie in einem 
fiir die Untersuchung geeigneten Ziistande zu erhalten. Die Analyse 
zeigt, dass dime Krystalle, welche M a p u s  C a r b y l s u l f a t  nennt, 
und fiir die spiiter die Hczeichnung w a s s e r f r e i e  A e t h i o n s a u r e  
vorgeschlagen worden ist, die Zusarnrnens,etzung 

C, H, SzO, = C,H,,  2 S 0 ,  
Itesitzen, mithin als eine Verbindung von 1 Mol, ijlbildendem Gas 
und 2 Mol. wasserfreier Schwefelsaure aufgefasst werden kijnnen und 
er weist aiich alsbald die Identitiit rlerselben mit der van R e g n a u l t  
bei der Einwirkung der wasserfreien Schwefelsaure auf das ijlbildende 
Gas gewonnenen Ve.rbindnng nach, fur welche man bislang eine andere 
Znsammensetzung angenonirnen hatte. Die Krystalle von Carbylsuliat 
liisen sic11 rnit grosser Leichtigkeit im Wanser, allein beim Verdampfen 
tier Liisung werder~ sie nicht wieder erhalten. Durch Aufnahme eines 
Mol. Wasser haben sie sich in A e t h i o n s i i u r e h y d r a t  verwandelt: 

C ,  H, S,O, + H2 0 = C 2 H ,  S, 0,. 
Die S h r c  sdbs t  1Ssst sich ihrer ausserordentlichen Veranderlichkeit 

-vegen nicht untevsuchen ; die gegebrne Porrnel musste daher aus der 
Analyse der Snlze ahgsleitet werden. Die Zusammensetzung der- 
selben wird durch die allgemeine Formel 

ausgedriickt; sie sind in Wasser lh l ich ,  ihre wassrige Liisung wird 
dnrch Alkohol gefallt. 

1st die Lijsung des Aethionsaurehydrats zum Sieden erhitzt 
XX. .)rde=n, so enthiilt die Fliissigkeit. nunrnehr ~ neben freier Schwefel- 
s%.ure, eine neue hiichst merkwiirdige Saure, welche Ma g n  u s mit dem 
Narnen I s a e t h i o n s z u r e  bezeichnet; sic? hat sich unter Anziehung 
der Elemente eines weiteren Wassermoleculs und unter Abspaltung eines 
Moleculs Schwefelsaurehydrat gebildet : 

C, H, M, S ,  0, + n H 2 0  

C2 H, SZO, + H2 0 = Ha SO, + CaH, Sod- 
Diese Siiure, welche rnau auch erhiilt, wenn Carbylsulfatkrystalle 

schnell in Wasser gelijst werden, so dass sich die Fliissigkeit stark 

*) Ueher die Weinschwefels%ure, ibren Einfluss auf die btherbildung und 
tiber zwei L -1 e Slluren llhnlicher Zusemmensetzung. P o g g .  Ann. XXVII. 367. 
(1833.) 

Ueher das Carbylsulfat und die AethionsSure. Pogg. Ann. XLVII. 609. 
(1839.) 



erwarmt., ist, wie ein Btick auf die Formel lehrt, rnit der Wein- 
schwefels%ure isomer. M a g n u s  hat sie zumal in ihrem Bariumsalze 
Rtudirt, welches man leicbt erhalt, wenn die siedende Liisung d r r  
Aethionsiiure rnit RariumcArbonat gesattigt wird ; es  krystallisitt i n  
schonen wasserfreien Tafeln von der Formel 

iind unterscheidet Rich von dem isnmeren Sulfovinate sowohl drmh 
seine grosse Bestfindigkeit, als auch durch seine li5slichkeit in Alkohol. 
Cfeganwartig lionnen wir kaum an die von M a g n u s  entdeckte Isae- 
thiousaure denken, ohne uns einer sch6nen Synthese zu erinnern. 
welche allerdings einer vie1 spat.eren Zeit vorbehaken war ,  der Syii- 
these namlich des  krystallinischen Bestandtheiles der Galle, des Taurins, 
welcbe S t r e  c k  e r  durch Abspaltung eines Waseermoleculs aus dem 
Molecule des isaethioneauren Arnmoniurns bewerkst.e\ligt hat. 

Die Versuche iiber das Carbplsulfat gaben M a g n  u s  mebrfach 
Gelegenheit sich rnit dem 6lbildenden Gase zu befassen. Er findet, 
dass man dasselbe reichlicher. reiuer und bequemer als nach dem 
gewiihnlicheri Verfahren erhalt., wenn man Sc.hwefelsaure mit etwa 

Gewicbtstheil Alkohnl in einem Rallon erhitzt und alsdann durch 
eine Trichterriihre langsam Alkohof nachstromen lasst. 

(C, 8, SO,),  

Sehr interessante Versuche”), welche e r ,  allerdings erst viol 
spater, uber das Verbalten des olbildenden Gases unter dem Einflusse 
der Warrne angestellt hat, scheinen zunachst aus dem BedurfiiiRse 
hervorgegangen zu sein , fur den Zweck seiner Vorlesungen eine 
klarere Anschaiiung von der Theerbildung zu gewinnen. Indem e r  
rnit der grossten Sorgfalt gereinigtes olbildendes Gas durch eine roth- 
gliibende Rohre strcichen lasst, beobacbtet er unter. allen Umstanden 
eine reichliche Theerhildung. Die Urnwandlung des olbildenden Gases 
in  Theer beginnt erst bei einer Temperatur, welche jedenfalls uber 
360’’ liegt; sie hiirt auf, wenn die Hitze bis zur Weissgluth gesteigert 
wird bei welcher Temperatur das iilbildende Gas unter Abspaltung 
reiner Kohle sich in das doppelte Volum Wasserstoe verwandelt. 
Bei der Schwierigkpit, eine ganz gleichmassige Rothgluth zu er- 
halten, schwanken begreiflich die Mengen dee auftretenden Theers ; 
auch hat er nicht immer dieselbe 2usammensetzu.ng. Bei seiner Bil- 
dung verschwinden im Durcbscbnitt 10 Volumprocente Gas; das riick- 
ntandige Gas besteht nunmehr vorzugsweise aus Grubengas und W a s e r -  
stoff. Es lag nicht in der Absicht dieser Versuche, die einzelnen 
Bestandtheile des aus dem olbildenden Gase gewonnenen Theers genauer 
zu pracisiren. Die Operation hiitte zu diesem Eude in vie1 grosserem 
Maassstabe ausgefiihrt werden miissen. Einige Pauscbanalysen zeigen 

3 Ueber die Entstebung von Theer au8 Blbildendem Gaee. P o g g .  Ann. 
‘XC. 1. (1858.) 



aber dass e r  nahezu die ZusammenRetziing des Naphtalins besitzt, 
und i n  einzelneii Fiillen konnte das Naphtalin in der That aus dem 
Oele abgeschiedeu werden. Die Bildung drs Naphtalins BUS dem 151- 
bildenden Gase liessc sich durch die Gleichung 

8C2H, = C C t , H 8 + 6 C H ,  
darstellen, alleiii es rersteht sich von sdbst ,  dass diese Gleichung 
nicht mehr, als eine Phase des complicirten Processes wiedergieht. 
Neben dem Naphtalin werden mannichfaltigc andere Producte gebildet, 
wie schon aus dem gleichzeitigen Auftreten von Wasserstoff erhellt. 
Die vrwahnten Versuche geheri aber jedenfalls nicht unwichtige Auf- 
schliisse iiber die Theerbildung bei der Lwchtgasfabrikation , insofern 
sie zeigea, dasa nur pin Theil des Theers direct aus der Steinkohle 
stammt, wahrend eine nicht uiibetrBcbtliche Menge desselben erst durch 
die Einwirkung dtv Wlrme auf das bereits entwickelte iilbildende 
Gas entsteht. Aus  Grubengas konnte unter ahnlichen Bedingungen 
kein Theer erbalten werden. 

M a g n u s  hat sich ttuch, obwohl nur ganz voriibergehend, mit dem 
O z o  ker i t*) ,  dem bekannten fossilen Wachse aus der Moldau, be- 
schaftigt. Bei der Untersuchung, welchc er auf Wunsch A l e x a n d e r  
von H n m b o l d t ’ s  anstellt, erkennt er denselben als ein Gemenge 
Lweier durch Alkohol trennbaren Substanzen, welches bei 82O schmilzt 
und aus 85,75 p.C. Kohlenstoff und 15,15 p. C. Wasserstoff besteht. 

Sein lebhaftes Interesse fur die organische Chemie hat M a g n  u s  
aucb durch die Construction eines eigentblimlichen Gasofens**) fur die 
Verbrennung kohlenstoff haltiger Substanzeri bethatigt, welcher zu der 
Zeit, als man in Deutschland zuerst anfing das Leuchtgas als Bretirl- 
material zu Lenutzen, sehr wesentliche Dienste geleistet hat. 

Auch die p h y s i o l o g i s c h e  C h e m i e  ist durch M a g n u s  wesent- 
lich bereichert worden. Seine Arbeit iiber die Blutgase*‘*) ist in mehr 
als einer Beziehung bahnbrechend gewesen. Urn den Einflnsrt dieser 
Gntersuchung auf den Fortschritt der Wissenschaft bemessen zu 
kiinnen, missen wir uns in die Zeit zuriickversetzen, in welcher die- 
selbe ausgefiihrt wurde, und in die Auffassung der Frage, nm deren 
Lijsung es sich handelt, welche hf a g n u s  vorfand. 

Die verschiedenen Forschungen iiber das Wesen de5 Respira- 
tionsprocesses batten zu abweichenden Ergebnissen gefiihrt ; es waren 

*) Sur  I l k  su.bstancr cdnnue sow le  nom de cire  fossile de Moldnvie (Ozokerit). 
1 E x t v a i t  d e  l e t t r e  iC ikl. d e  H t d m b o l d t ) .  Ann. Chim. Phys. LV. 217. (1884); 
:wch als Nachschrift zu einer Abhandlung ron E. K r a u s ,  ilber den Scheererit von 
lilznach. 

--___ 

Pogg. Ann. XLIII. 147. (1838). 
*’) Gasapparat filr orgaiiische Analysen. J. Pr. Chem. LX. 32 .  (1863) .  

-) Ueber die im Blut quthaltenen Gase, Sauerstoff, Stickstoff und Kohlenstiure. 
Pogg. Ann. XL.. 683. (1837.) 



zunial zwei Ansichten , welche einander gcgeaiiberstanden. Die eine 
Ansicht Itisst die Bildung der Kohlensaure in der Lunge erfolgen. 
Der mit dern ven6sen Blute in der Lunge zusammentreffende Sauer- 
stoff verbrennt alsbald einen Theil des Koblenstoffs des Blutes und 
wird als Kohlensaure wieder ausgeathmet. Nach der andern Ansicht 
wird der Sauerstoff der  eiqgeathmeten Laft von dem Blute absor- 
birt, die Kohlensaurebildung firidet im Kreislaufe des Blutes statt, 
das venijse Blut tritt bereits kohlensaurebeladen in  die Lunge, 
und die fertig gebildete Kohlenslure wird einfach durch die Be- 
riihrung mit der frisch eingeathmeten Luft ausgetrieben. In ein- 
fachster Form gefasst bestcht der Unterschied beider Ansichten dariu, 
dass nach der ersten der eingeathmete Snuerstoff alsbald aus der 
Lunge wieder als Kohlensaure austritt, wahrend er  nach der zweiten 
erst im Blute durch den Organismus gefiihrt wird, ehe e r  in Kohlen- 
saure verwandelt in die Atmosphffre zuriickkehrt. 

Fir  die erste Auffassung schien die Erfahrung zu sprechen, dass 
es nicht gelungen war, die Gegenwart von freier Kohlensaure in dem 
veniisen Blute nachzuweisen. In der That  hatten G m e l i n ,  M i t s c h e r -  
l i c h  und T i e d e m a n n ,  als sie H u t  in dieBarometerleere treteu liessen, 
niemals eine Entwicklung von Kohlenslure wahrganornmen. Erst als 
sie mit Essigsaure versetztes Blut zu ihren Versuchen anwendeten, 
hcobachteten sie das Entweichen van Kohlenslure, welche sie der in 
dem Blute angenommenen Gegenwart yon Natriumcarbonat zuschrieben. 
Dagegen liessen sich fiir die zweite Ansicht Erfahrungen von S t e v e n s  
und H o f f m a n n  geltend machen, welche gefunden batten, dass sich 
aus veniisem Blut durch Schiitteln mit Wasserstoffgas Koblensaure 
entbindet, and ebenso Versuche von J o h a n n e s  M i i l l e r ,  nach denen 
Friiscbe in einer Atmospbiire von Wasserstoff Kohlensiiure ausathmen. 

So lagen die Dinge, als M a g n u s  die Untersuchung aufnahm. 
Er beginnt damit zu constatiren, dabs ein Strom von Wasserstoffgas, 
welchen man durch venijses Blut M e t ,  i n  der That  Kohlensiiure aus- 
treibt. Zu dem Ende ist es nur nijtbig durch Schiitteln mit Glas- 
stfickchen das B h t  vom Fibrin zu befreien und alsdann zwiachen dem 
das Blut enthnltenden Gefasse und dcr Entbindungsrijhre ein leeres 
Zwisrhengefass einzuschalten , welches den entstehenden Schaum auf- 
nimmt. Lasst man den durchgeleiteten Wasserstoffstrom in Kalkwasser 
treten, so wird eine reichliche Menge von Calciumcarbonat gefallt. Men- 
schenhlut rind Pfwdeblut zeigen genau dasselbe Verhalten. Rei den 
ersten nach dieseni Verfahren angestellten Versuchen war das Blut auf 
seinem Wege aus der Ader in das Sammelgefiiss, wenn auch nur 
wrnige Augenblieke, mit der Luft in Beriihrung gewesen. Um dem et- 
waigen Einwand, dass auf diese Weise Luft absorbirt werden konbte, zu 
begegnen, wurde bei weiteren Versuchen vine Rijhre in  die Jugularis 
eines Pferdes eingesetzt und das Blut direct aus der Ader unter 



Quecksilbtbr nnfgcsammplt. Dac Ergebniss des Versiichs ward nicht 
geandcrt . 

Aebiilich wie durcli Wasserstoff, wird auch durch einen Siroin 
von Stickstoff Kohlensaure nus dem reniisen Blute ausget.rieben. Bei 
Anwewhig  des Schaumgefasses gelingt e8 nunmehr auch durch starkes 
Aaspumpeli mit der Luftpumpe das Vorhandensein der Kohlensaure 
i n  dom Nnte nachzuweisen. Weniger bef'riedigend fallen die Ver- 
SM& a m ,  dir Qaantitiit der Kohlens5ure in dem B1rit.e zu hestimmen. 
M a g n u s  w c h t  fiir diesen Zweck den von L i e b i g  berrits eingefiihrten 
R.+npp:irat zu verwerthen. Die durch Wasserstoff ausgetriebene 
Roh!en:>Suri: wurde durch ein Chlorcalciumrohr getrocknet iind schliess- 
lich i n  Ihlilaiige aufgesammelt nnd gewngen. EY gelang nicht den 
ganzcii RohlensRuregehalt auf diese Wrise zu ermitteln, da die letztcn 
Antheilr: di~ri!.h drri Wasserstoff n u r  ausserst langsam entfernt werden, 
!io dass dau Elut gewiihnlich schon anfing in  Faulniss iiberzugehen, 
trtie der Versuch volleridet war. Immerhiin glaubt M a g n u s  aus den 
Ergebnisseii seiner Versuche den Schluss ziehen zu konnen, dase das 
vmose Blut wenigstens 3 seines Volums an K o h l e n s h e  enthllt. 
i h c h  Einleiten von Sailerstoff oder atmospharischer Luft werden 
gana ihnliche Resultate erhalten. Magnus glaubt, daas diese Ver- 
suche. zu den1 Scblusse berechtigen, dass die Koblensaure nicht erst 
in den Lungen gebildet werde, sondern dass eie einem wahrend dea 
Kreislaufs des Blutes sich vollendenden Oxydationsprocesse ihre Ent- 
stebung verdankt. UIII aber die Frage zu einem befriedigenden Ab- 
schlusse zu bringen, rnusste irnmer noch nachgewiesen werden , dasa 
das arterielle Blut Seuerstoff enthalte, da man ja  noch einwenden konnte, 
die durch Wesserstoff oder Stickstoff ails dem Blutc ausgetriebene 
Kohleneaure stamme von eiuem in demselben enthaltenen Bicarbonat. In 
der That, hatttr H. Rose  gezeigt, dass dan Natriumbicarbonat selbst bei 
gewiiholicher Temperatur im liiftleeren Raume IiohlensLure verliert, und 
Mag n u s  ta t te  sich durcL besondere Versuche iiberzeugt, dase ai1c.h 
ein Strorn WasserstoE Kohleiisaure aus dem Bicarbonat austreibt. 

Wahreod M a g  n u s  mit diesen Versuchen beschaftigt ist , werderi 
Rhnlicte Uiitersuchungen auch von andrer Seite in Angriff genornmen. 
Hkr  s i d  namentlich die Arbeiten von T h e o d o r  L u d w i g  Bischoff  
xi1 nennen. Derselbe hatt.e zunachst die Erfahrungen von S t e v e n s  und 
:!cif'mann fiber die Expulsion de.r Kohlensaure BUS dem venijscn 
t3lutp n:it.teM Wasserstoff und Stickstof, dann die Versuche VOD J. 
% li I : e  'r itiwr Gas Athinen der Froscbe iin Wasserstoff bestatigt; dann 
w x r  es .:~I:L drenfdlu Lvlungen, Kohlensaure, obwohl in sc hr gc:- 
rir igx hfeng:., nrir Riitfi. der Luftpumpe aus dem Mute zu erhake?. 
!{ i s,c h o fi '  hat. awl, dss nr.ierielle Blut auf einen Gehalt an Kohlen 
: h r < ;  ui;!ersucht. glaubte jedoch aus seinen Versucheri schliossen zu 
m6bscu, $lass das arterielle Blut keine Kihlenslure ent.halte. 
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Auch diese letztere Erfahrung konute als ein gewichtiger Ein- 
v a n d  gegen die Ansicht, dam sich die Kohlensaure wahrend des 
Kreislaufs des Blutes bilde, geltend gemacht werden. Denn wenn 
die Kohlensiiure aus dem venosen Blute durch die Luft verdrangt 
wurde, so konute nach den Gesetzen der Absorption niemals alle 
Kohlensaure auf diese Weise entfernt werden. Es musste also auch 
in dem arteriellm Blute Kohlensaure vorhanden sein. 

Urn diesen Zweifeln zu begegnen, bestrebt sich M a g n u s ,  neue 
und bessei, Untersuchungsmethoden aufzufinden. Er ermittelt zu-  
nachst, weshalb alle friiheren Forscher SO grosse Schwierigkeiten 
fanden, mittelst der Luftpumpe Kohlensaure aus dem Blute z u  erhalten. 
Er zeigt, dass die Schwierigkeit zunachst in der meist unzureichen- 
den Verdiinnung der Luft beruhe, indem *die ICohlensiiure erst anfaiigt 
in bemerkbarer Menge aus dem Blute zu entweichen, wenn die Spann- 
kraft der uber delu Blute befindlichen Gase auf 25”” gesutikeri ist, 
dann aber in dem Umstande, dass man haufig coagulirtes Blut an- 
wendete , welches seine Kohieusaure ungleicb schwieriger abgiebt als 
das von seinem Fasorstoff getrennta fliissige Blut, endlich aber dariti, 
dass der Raum iiber dem Blut immer verhiiltnissma~sig ausserordent- 
iich klein war und sich deshalb schnell so weit mit Kohlensaure fiillte, 
dass der Druck deraelben das  Entweichen eiuer neuen Quailtitiit 
dieser Gasart hinderte. Die richtige Erkenntniss dieser Verhaltnisse 
gestattet denn auch alsbald die Construction eines Apparates, mittelst 
dessen sich die Blutgase ohne Schwierigkeit in hinreichender Menge 
fiir die Untersuchung erhalten lassen. Dieser Apparat, welcher , oh- 
wohl uns jetzt ungleich ~ollkommenere Vorrichtungen zu Gebote 
stehen, auch heute noch unser Interesse beansprucht, besteht wesent- 
lich aus einem birnformigen Gefiisse, welches oben und unten n i t  
einem offenen Ansatze versehen ist. Die untere Miindung steht in einer 
kleinen Quecksilberwanne, das  obere Ende tragt e ino  eiserne Fassung, 
welche mit einem Hahn versehen ist. Wird diese Fassung bei geiiff- 
netern Hahn mit der Luftpumpe in Verbindung gesetzt, so kann durch 
das Spiel derselberi die Birne leicht bis zum Hahn mit Quecksilber 
gefiillt werden. Nach Abschluss des Hahns wird eine uiit Queck- 
silber gefullte gleichfalls durch einen Habn geschlossene Glasrohre 
auf die Metallfassung der Birne aufgeschraubt. Nach Oeffnung beider 
Hahne wird das Quecksilber in Birne und Rohre durch den Druck 
der Atmosphare schwebend erhalten. Numnehr wird der Apparat 
mit der Quecksilberwanne unter den Recipienten der Luftpunipe 
gebracht und zwar in der Art ,  dass sich sein oberer Theil 
russerhalb desselben befindet, die beiden Hahne also zuggnglich 
bleiben. Werden diese beiden Hahne geijffnet nrid die Luft uber deiii 
Spiegel der Quecksilberwanne entfernt, so sinkt das Quecksilber ii i  

dem Apparat uud alle Luft, welche derselbe nod) rrithGlt, sanlulrlt sicb 
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nach mehrfacbem Auspumpen in  der abschraubbaren Riihre. Diese 
wird, nachdem die Hahne geschlossen worden sind, abgenommen. 
vollkomnien mit  Quecksilber gefiillt und wieder aufgesetzt. Der voll- 
standig gefiillte Apparat ist jetzt zur Aufnahme des Blutes bereit. Zu 
dern Ende wird der Recipient der Luftpumpe entfernt, und der Apparat 
in  die grosse Quecksilberwanne transferirt. Das Blut ist bereits 
i n  gliisernen Plaschen iiber Quecksilber aufgesammelt worden und 
zwar aus der Jugularis eines Pferdes, wenn venoses, aus der Carotis, 
wenn arterielles Blut zum Versuche vrrwendet werden soll. Aus 
diesen Flaschen, in denen durch Schiitteln die Abscheidung des Fibrins 
bewerkstelligt worden ist, tritt das Blut iunmittelbar in den oberen 
Theil der Birne des Apparatw, welcher alsbald in derselben Weise 
wie friiher unter den Recipienten der Luftpumpe gebracht wird. Beini 
Auspumpen entsteht ein Vacuum fiber den] Rlute, in welchem, wenn 
das Spiel der Pumpe andauert, die Blutgase sich sammeln; werden 
nunmehr die Hahne geoffnrt, so fallt das Quecksilber aus der Robre 
in die Birne und die Blutgase verbreiten sich in der Riihre. Man 
braucht nunmehr nur nach langsam Lutt in den Recipienten treten 
zu lassen, bis die Uberfllche des Bluteir an dem unteren Hahne 
angelangt ist, urn die ganze Menge der entwickelten Gave in der 
Rohre zu vereinigen, welche nach dem Schluss der Hahne abge- 
acbraubt wird. Man hat auf diese Weise einen Vorrath an Gas ge- 
sammelt dessen eudiometrische Analyse nach den gewohnlichen 
Methoden keine weitere Schwierigkeit bieret. 

Die zahlreichen Versuche, welche M a g n  u s  mit so erhnltenen Hlut- 
gasen angestellt hat, zeigen, dass sowohl das vcnose, als auch das 
arterielle Blut Kohlenshre,  SauerstotT und Stickstoff enthiilt, aller- 
dings in wesentlich v e r s c h i e  d e n  e n  Verhkltnissen, denn wahrend der 
Sauerstoff im venosen Blut hiichstens ein Viertel, oft nur ein Fiinftel 
des in ibm enthalteneri Kohlensaurcvolums betragt, ist das Sauerstoff- 
volum im arteriellen Blute tiie weniger als ein Drittheii und steigt oft 
bis zur Halfte der beobachteten Koblensaure. 

Diese Resultate bestatigen in jeder Beziehung die Auffassung des 
Respirat~onsprocesses, zu welcher M a g n  u s  bereits dnrcb seine friiheren 
Versuche gefiibrt worden war. Er bedauert, dass sicb selbst beim 
starksten Auspumpen niemals der gaiize Gasgehalt, des Rlutes austreiben 
liess, und ibrn auf diese Weise die Gelegenheit entging, einen weiteren 
gewichtigrn Beleg fiir seine Ansicht zu gewinneo. Ware es moglich ge- 
weseri die ganze Menge der in dem venosen und arteriellen Blute ent- 
haltenen Gase zu erhalten, so hiitte, da ja nach den zuverlassigsteu 
Versuchen die Menge der beim Athmen ausgehauchten Koblensaure 
(bei Pflanzenfressern) nahezu gleich ist der Quantitiit des aufgenom- 
meneii Sliuerstoffe, es sich bui der Vergleichung gleicber Volume der 
crus venniieem und arterielletu Rlute  erliwickeltra Gase herausstellen 
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miissen, dass sich der Sauerstoff- und Kohlensaiiregabalt beider zu deni- 
selben Volume erganzen. 

Etwa sieben Jahre  spater hat M a g n u s  eine nicht eben erfreu- 
liche Veranlassung gehabt, auf diese Untersuchungen zurfickznkommen, 
in sofern seine Versuche iiber die Blutgase von G a y - L u s s a c ” )  einer 
nichts weniger als wohlwollenden Kritik nnterworfen wurden. In 
diescr Kritik, welche jedoch keine neuen Versuehe bringt, wird der  
als Ergebniss jener Arbeit aufgestellten Theorie iibrr den Vorgang 
beim Athmen jede sichere experimentale Grundlage abgesprochen, 
und sogar bebauptet, dass man aus den angestellten Versuchan gerade 
das Gegentheil folgern konne. M a g n u s  bleibt seinem Gegner die 
Antwort nicbt lange schuldig. I n  einer am 17. Juni  1844 der Ber- 
liner Akademie der Wiesenschaften mitgetbeilten sehr maassvollen 
Entgegnung**) zeigt er, dass die ganze Rechnung G a y  - Lussac’s  
auf irrigen Voraussetzungen beruht, und dabs die \-on dern franzijsi- 
schen Forscher vorgebiacbten Einwande die von ibm gezogenen 
Scbliisse in keinerlei Weiee beeintrachtigen. Spater hat ihm diese 
Discussion Veranlassung gegeben , noch einige weitere Versuche uber 
die angeregte Frage anzustelleri und namentlich die Liislichkeit des 
Sauerstoffs im Blute zu bestimmen H*). Das Grsammtergebniss seiner 
Untersuchungen iiber die Respiration ist in einer am 9. August 1845 
l e i  Gelegenheit seiner Einfihrung als Ordinarius in die philosophisctie 
Facultst gehaltenen lateinischen Rede zusammengefasst t). 

M a g n u s  hat die Lehre von den Blutgasen und der Rolle, die 
sie bei der Atbmung spielen, soweit gefiirdert, wie es die damaligen 
Hiilfsmittel erlaubten. Die seitdern so eehr vervollkommneten Metho- 
den der Gasanalyse, die erneute Priifung des Gesetzes ‘der Absorption 
der Gase durch tropf bare Fliissigkeiten, die verbesserten Mittel zur 
pliitzlichen Herstellung ausgedehnter Vaeua, und die durch die phy- 
siologischen Laboratorien gebotene leichte Gelegenheit zu dergleicheu 
Versuchen, - diese Umstiinde vereint haben zablreiche neue For- 
schungen uber die Blutgase veranlasst, welche zumal durch die Ar- 
beiten von L o t h a r  M e y e r ,  L u d w i g  und seiner Schuler, €’f lu-  
g e r  u. A. in neuester Zeit allerdings zu Ergebnissen und Auffassungen 
gefihrt haben, die von der Ansicht, die sich M a g n u s  auf seine 
Versuche hin gebidet  hatte, mehrfach abweichen. 

*) G a y - L u s s a c ,  Compt. Rend. XVIII. 546. 
**) Bemerkungen tlber den Vorgmg bei der Respiration. Monatsberichte 1 8 4 4 .  

384. 
**) Ueber die Reapirstion. Monatsberichte 1845. 115. Ue’uer das Absorptions- 

verinijpeii des Ulutes fur Ssuerstofl. 
f )  D e  r e s p i r a t i o n e .  Programmn quo nd Irctionem l~ublicam. nwn.eris 1iro. 

fessionis ordinariae in facultate philosophicn auqicnndi cuum hora XI1 di IX mensis 
dwguadti a. MDCCC-YL V in uula uniuersitatis Fvidericae Guilefii~oe hubeiiduwb obser- 
uantissime inwitat H r n r i c u s  Cus i t a v  us ,W;i y i i  u s ,  projisksso~ urdiuarius derignntur. 

Pogg.  Aun. LXVI. 177 .  (1845.)  
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Xach der heutigen Auffassung der Phyeiologen wird die Koblen- 
&we d t s  Blutes SO gut wie ausschliesslich von dem P l a s m a  dessel- 
ben teherbergt; obschou das Plasnia alkalisch reagirt, scheint sie 
gleichwoh! grossen Theils von dernselben rbsorbirt zu sein, and fiir 
sie hatte sich also die Absorptionstheorie, welcher M a g n  u s  huldigte, 
bestatigt. Der Sauerstoff des Blutes dagegen wird nach den gegdii- 
wiirtig lierrschenden Ansicbten von den B l u t k o r p e r c h e n  in eiuer 
luckeren chemischen Verbindung festgehalten , die, wie das Natriurn- 
bicarbonat zu ihrem Bestande fast des vollen atmosphiirisehen Druckes 
bedarf, riue Natureinrichtuug, deren Zweckmassigkeit einleuchtet, da, 
wenu der Saurretoffgebalt des Blutes dern D a l t o n - H e n r y ’ s c h e n  
Absorptionsgtsetze folgte, , , G a y - L u s s a c  und Hun1 b o l d t  vielleicht in 
,,Lebensgefahr gerathen wgren, als der eine das Barometer auf 12, der 
,,andere auf 14 Zoll siuken sah.‘”) In Bezug a u f  den Sauerstoff, den 
M a g n u s  ebenfalls als vom Blute absorbirt annahm, hat also die 
Physiologic neue und wichtige Thatsachen ermittelt. Einem Gegen- 
stande von so ausserordentlicher Verwicklung gegenuher hi t te  es  in 
der That eines seiner Ergriindung ausschliesslicb gewidmeten Forscher- 
lebens bedurft, urn ihn nacb allen Richtungen zu ersehiipfen. Irnmer- 
hin a k r  bleibt die Arbeit iiber die Blutgase eines der schiinsten 
Denlimale. die sich M a g n u s  in der Wissenscbaft gesetzt hat. Ueber 
dern Iiiteresse an Detailfragen ist unsere Zeit vielleicht zu sehr geneigt, 
die Grijsse des Schrittes zu unterschatzen, (lurch welchen er  zuerst auf 
diesem Felde Bahn brach, und zu vergesaen, dasv zwei Jahrzelrnte 
hindu+ das was er gefunderi hatte, das Beste und Umfassendste blieb, 
was mail iibr-r den Atlimungsprocess wusste. 

Auch den Anwendungen der Chernie auf die Landwirthschaft iet 
M a g n u s  nicht fremd geblieben. Er hat riich allerdings nur voruber- 
gehand rnit der A g  L’ i c u 1 t u r c Ii e m i  e bebchaftigt , allein die Uuter- 
suchnngen , welche theilweise von ihm veranlarst, theilweise rot1 ihni 
selber aiisgefiihrt worden sind, hahen gleichwohl wesentlich zur Auf- 
klarung einiger Fragen beigetragen , w&he eweifelhaft geblieben 
waren. Jedenfalls aber sind diese Arbeiten wiederum Zeuge des 
rastlosen Eifers, rnit welcltem der lebhafte Geist unserrs Freundes die 
wiswnsclraftliclen Bewegungen seiner Zeit verfolgte und sich a11 diesen 
k4ewegungen zu betheiligen strebte. 

9ie erste A nregung ;uni Studiunl agaiculturchernischer Prolltuie 
veldankt M a g  II u s den grossartigen Forsclxungen L i e  b ig’s  auf dieseui 
Cfebirte. wrlche eiuen machtigeri Eindruck auf  ihn gemacht batten. 



Es war in Folge dieses Eindrucks, dass sich M a g n u s  im Laufe der 
vierziger Jahre bestimmen liess , als chemischer Berather an den Ar- 
beiten des Preussischen Landes -0ekonomie - Collegiums Theil zu neh- 
men, welches damals unter der Prasidentschaft vnn F. B e c k e d o r f  stand, 
und in welchem zumal auch ‘der Landesokonomierath K o p p e  der 
chemischen Behandlung landwirthschaftlicher Fragen mit Nachdruck 
das Wort redete. 

Bald nach seinem Eintritte veranlasst denn auch das Landes- 
Oekonomie- Collegium eine grossere Reihe von Un tersuchungen zur 
Beantwortung der Frage: In  welchem Maasse miissen gewisse unor- 
ganische Bestandtheile irn Boden vorbanden sein, damit bestimmte 
Pflanzen auf deixiselben gedeihen 3 Diese auf breitester Grundlage 
begonnene Untersuchung ist leider Fragment geblieben und gerade 
aus diesem Grunde auch minder fruchtbringend gewesen, als die iru 
grossen Style concipirte Arbeit wohl hatte erwarten lassen. Ueber 
die Disposition der Untersuchung, sowie iiber die nacb Ablauf von 
drei Jahren erhaltenen Resultate hat M a g n u s  im Auftrage des Lan- 
des-Oekonomie-Collegiums Bericht erstattet.*) 

,Wenn durch chemiscbe Analysen ermittelt ware’, sagt M a g n  us 
in diesem Bericht, .wie vie1 jede Pflanze von den einzelnen unorgani- 
schen Stoffen fur ihre Entwicklung .bedarf, so wurde man dadurch 
leicht berechnen konnen, wieviel von diesen Stoffen der Boden her- 
geben muss fiir eine volle Erndte von einer bestimmten Pflaoze; 
allein es ist offenbar, dass diese Quantitaten fur die Vegetation nicht 
geniigen, und dass der Bodeu die Stoffe in grijsserer Merige besitzen 
muss, als sie von d r r  Pflanze aufgeuommen werden. Dies wird er- 
forderlich sein, selbst wenn sie sich in solchen Verbindungen im 
8ndeii befinden, in denen sie von der Pflanze leicht aufgesogen wer- 
deli konnen, noch mehr aber, wenn die Verbindungeir . in deneir sie 
voi~kommen , erst durch atinospharische Einflusse zersetzt und veran- 
dert werden iniisseu, uni aufnehmbar zu werden, oder w-enn eirr Tlieil 
derselben sicli iu solchen Verbindungen bcfindet, dass er gar nicht 
zur Ernailrung der Pflanze dieneii kann. Es bleibt duher, selbgt wenn 
tnari genau weiss, wie vie1 v o n  jedem unorganischeri Stoffc eine Pflanze 
etithalt, fur dtw Landwirth die Frage noch irnmer unbeantwortet, in 
welchen Vwhaltnissen diese StoRe im Boderi rorhanden seiii miissen, 
iind es erscheint die Heantwortuug derselben urn so wichtiger, aid 
man i n  neuerer &it, so weit gegangen ist, die gedeihliche Entwicklung 
der Pflanzen, abgesehen von den klimatischen Verhaltnisseii, als a1 l e i n  
abhangig ron dem Vorhnnrleuseiii einer genugenden Menge jener Be- 
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standtbeile zu eritliren, und die gaiize Wirksamkeit des DBngers als aus, 
scliliesslich auf der Zufiihruiig unorganiecher Stoffe beruhend anzusehen. 

Der geeiguetste Weg, urn zuni Ziele zu gelangen, schien zu sein, 
cien Boden zu untereuchen, sodann ein uncl dieselbe Frucht so lange 
binter einander obne Diinger auf demselben zu bauen, bis sie keineri 
Ertrag nielir liefert, und hiernach den Boden wieder zu unteratwhen.u 

Magri u s  unterschiitzt die Sc1iwierigkeiti:n nicht, welche sich einer 
solchen Untrmuchung in den Weg stellen, und welche zumal in der Un- 
niiiglichkeit liegen, den Hoden von (10 gleichmassiger Bescbaffenheit zu 
erlialteri, dass man aus der Zerleguug einer einzelnen Stelle auf die 
Zusaurmensetzung der ganzcn Flache schliesssri korinte. Dann aber 
ist cs auch die Unsicherheit, bie +u welcher Tiefe man die Acker- 
krunie zu rec.hoen habe, und endlich ganz wesentlich die Unvollkom- 
inenheit der analytiachen Methoden, welche einer solcheri Untersuchung 
hindernd im Wegc stehen. 

Diesen Schwierigkeiten sucht das Sandes - Oekonomie -Collegium 
diidurch zu begegnen, dass es die zur Analyse bestimmten Proben 
v o n  ni5glichst vielen Stellen des Versuchsfeldes nehmen und sorgfal- 
tigst mischen lasst, um eine Durchschnittsprobe des Bodens zu erhal- 
ten. Ausverdem hofft man der Unsicherheit durch cine recht grosse 
Zahl von Versucheti zu steuern. Zu dem Ende wird die Untersuchung 
gleichzeitig unter den Audpicien der ausgezeichnetesten Landwirthe an 
nicht weniger als vierzehn Orten in den verschiedenen Proviozen des 
Reichs aufgenommen und die Analyse des Rodens eines jeden Ver- 
suchsfeldes von drei unabbangig von einantler arbeiteriden Chemikern 
ausgefiilrrt. Fiir diese umfangreiche Arbeit ist es gelungen, die Mit- 
wirlcung von einuRdzwanzig oambaften jungen Chemikern zu gewinneri, 
welche tlieilweise auch mit der Analyse der auf den Versuchsfeldrrn 
gebauteu Pflanxen betraut werden. Um die bereits hinlanglich um- 
fangreichen Versucbe nicht iiber die Grenzen des Erreichbaren aus- 
zudehnen , beyohrankt man sich zunachst darau€, die Erschopfung 
des Bodens durch den Anbau zweier Pflanzen, namlich Raps und 
Erbet.n, herbeizufiibren, welche bekanntlich in hobem Grade erschopfend 
wirlien. Die Versuchsfelder waren moglichst gleiobartig behandelt 
wordeo, alle hatten das J a h r  zuvor nur eine gewijhnliche Diingung 
mit Rindermist erhalten und schliesslich eiioe Kartoff6lernte getragen. 

Schon gleieh die Ergebnisse, welche die dreifachen Analysen de i  
vierzehri .Bodenarten liefern, entsprechen kaum den Erwartungen, 
welche man gehegt hatte. Bei der Veigleichung der Analysen, welche vor, 
verschiedenen Experimentatoren mit derselben Bodenart angestellt w ur- 
den,  rermisst man alsbald die erhoffte Uebereinstimrnung. M a g n  u s  
erkennt, dses seine Besorgniss, es miige sich Jer  Boden nicht hinreichend 
gleichartig beschaffen laesen, und es kiinnten die analfriischen Methoden 
der nothigen Scharfe ermangelii, nur zu begriiiidet waren, und er  geateht 
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mit der Offenlieit, welche er in keiner seiner Arbeiten rerliiugnet, es 
gehe aus diesen Untersuchungen mit Bestimmtheit hervor, dass inan 
bisher den Analysen der Ackererden eine vie1 griissere Redeutong 
beigelegt habe, als sie in der That  verdienen. Die Abweichungen in 
den analytischen Resultaten sind allerdings nicht sehr erheblich, 
betragen in der That  gewiihnlich kaurn mehr als Bruchtheile eines 
Procents, allein wenn man die Masse deA Bodens in Rechnung 
nimmf auf welche sich die Analyseu beziehen, so erkennt man, dass 
was in der Analyse als eine geringe Differenz erscbeint, in der  Natur 
einer kolossalen Gewichtsmenge entsprechen kann. M a g n  u s erortert 
dieses Verhiiltniss an eiuem instructiven Beispiele. Gerade die Sub- 
stamen, die in dem Boden sich nur sparlich vorfinden, wie Phosphor- 
siiure, Schwefel u. s. w., sind in manchen Pflanzen in ganz erheblicher 
Menge vorhanden. Nach Erfahrungen, welche im Lanfe der Ujitersuchung 
gewonnen worden waren, wird einem Morgen Land durch eiue Raps- 
ernte, Korner und Strah zusammengenommen, 13 Pfiind Phospliorslure 
etltzogen. Lafst man eine Machtigkeit der Ackerkrurne von 9 Zoll gelten, 
so wiegt, wenn das Vol. Gew. der Ackererde zu 1,5 gesetzt wird, 
die fiir den Anbau verwerthbar angenommerie trockne Bodenflache 
eines Morgens 1,944,000 Pfd. E b  werden also dem Boden durch - 

1 3 x  loo = 0,00066 p. C. Phosphorsaure entzogen. 1,944,000 eine itapsernte 

Vergleicht man nun die von zwei Beobachtern ausgefiihrtenBes!imrnungen 
der Phosphorsaure in demselben Boden, so zeigt es sich, dass sie sehr 
hausg schon in der  ersten Decimale nicht mehr iibereinstimmen, und 
man sieht also, dass man hundert Jahre lang Raps auf dem Acker 
ernten kiinnte, ohne dass sich dies mit Sicherheit durch die chernischs 
Analyse nachweisen liesse. 

Was die im Laufe dpr Untersiichung ausgefiihrten Aschenanalysen 
anlangt, so zeigt sich der Gehalt a n  Asche sowohl, als auch die Zu- 
sammensetzung dprselben sehr rerschieden , wenil die ascheliefernden 
Pflanzen aiif verschiedenem Boden gewachsen waren. M a g n u s  ist 
geneigt, einen Theil dieser Verschiedenheit auf Rechnung der Unzu- 
langlichkeit der Methode der Aschenanalyse zu setzen, deren Vervoll- 
korumnung man damals noch nicht die nothige Aufmerksamkeit ge- 
schenkt hatte. Ein anderer Grund fiir dieselhen miichte darin zu suchen 
sein, dass es schwer ist,  die Kiirner, besonders aber das Stroh von 
deln anhaftenden Erdreirhc vollstaodig zu befreien, zumal wenn dieses 
thonhaltig ist. 

Da jedoch die Analysen liier in sehr grosser Msuge vorliegen, so 
wird M a g n u s  auf gewisse Ansichten iiber das Vorkommeo der mi- 
neralischen Bestandtheile in  den Pflauzen gefiihrt , die er  zllrrdings 
uoch nicht fur vollliornmen begriindet erachtet, die jedocb irnmerhin. 
wie er  ghubt ,  Beachtung verdieneu. Es scheint iianilich die Quan- 
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titat der Asche in den Kiirnern viel constanter zu sein, als in dem 
Stroh, und ebenso zeigt sich auch die Zu.sammensetzung der Ascha 
der Kiirner viel gleichfdrmiger, a;s die der Asche des Strohs. Nament- 
lich stellt sich dies heraus, wenn man die Quantitaten der Plios- 
phorsaure und des Chlors in den Aschen, einerseits des Strohs und 
andrerseits der KGrner, unter sich vergleicht. Bei den Rapskiirnern 
erreicht z. B. der Chlorgehalt in keiner Pmalyse auch nur 1 p. C., 
wahrend derselbe im Rapastroh zwischen 23,s und 3 p. C .  schwankt. 
Aber nicht nur liegen die Extreme einandelr viel naher, sondern auch 
das Schwanken von einer Analyse zur andern ist bei den Kiirnern weit 
geringer, als bei dem Stroh, sowohl fur Raps, als fiir Erbsen. Dies 
Ergebniss ist ubrigens wohl verstaridlich, denn es iut rniiidestens wahr- 
echeinlich, dass die Wurzeln der Pflanze yon den ihnen im Boden 
dargebotenen Salzen eine grossere Menge aufiiehmen , wenn ihnen 
diese reichlicher dargeboten werden, ale wenn dies nicht der Fall 
ist. Deshalb aber werden die einzelnen Organe der Pflanze doch nur 
so viel von diesen Salzen wirklich assimiliren? als sie fiir ihre Ent- 
wickelung bedurfen; die grossere Merige der Asche in dem Stroh wurde 
nach dieser Betrachtung von den noch nichl; verarbeiteten Saften her- 
riihren, welche sich in dem Pflanzenkiirper bewegen. 

Eine vollstlndige Gleichheit in der Zusammensetzung der Ascheii 
ist man ubrigens nach den vorliegenden Analyseri auch f i r  die Kiirner 
nicht berechtigt anzunehmen. Wenn eine Verschiedenheit derselben 
je  uach dein Boden, auf dem sie, so wie nach den verachiedenen 
Jahren, in ,denen sie cultivirt wurden, statt6ndet, so wiirde eine solche 
ganz analog mit den entsprechenden Erscheinungen sein, welche man 
aof arideren Gebieten der organischen Natur beobachtet. Denn auch 
bei den Thieren finden wir die Fleisch- nncl Fettmasse im Verlialtniss 
zu den Knochen verschieden, und weshalb sollte nicht ebenso auch 
bei den Pflanzen die Ausbildung grwisser Organe vorzugsweise statt- 
tinden, je nach der Nahrung, welche dieselben vorfinden. Dass ein- 
zelne o r g a n  i s  c h e Bestand theile sich nach Kerschiedenheit des Bodens 
und der Jahre verschieden ausbilden, ist bekannt, und es braucht nur 
an den verschiedenen Gehalt an Oel im Raps erinnert zu werden. 
M a g  n u s  halt e8 desshalb fur sehr wahrscheinlich, dass auch die 54 i n  e -  
r a l b e s t a n d  t h e i l e  von den Pflanzeri in verschiedener Quantitat auf- 
genommen werden. 

Die von dem Landes- Oekonomie - Collegium veranlasste Unter- 
sucbung ist, wie bereits bemerkt, unvollendet geblieben, sei es well 
man nicht gleich Resultate gewonnen hatte, welche den aufgewendeten 
Mitteln entsprachen, sei es weil sich die dem Umfange der Unter- 
suchung entsprechenden wissenschaftlichen Krafte auf die Dauer nicht 
vereinigen liessen. M a g n u s  selbst hat sirh indessen nodl langere 
Zeit niit der Frage beechiiftigt, wie sicl: aue eigcneii Vrrsuchen ergiebt, 
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wslche er etwa ein J a h r  nach seiner Berichterstattung veriiffentlirht 
hat. *) 

Ausgangspunkt dieser Versuche ist die Arisicht , dass keineswegs 
sammtliche in dem Boden und selbst in  der Asche der Pflanzen auf- 
gefundenen Bestandtheile fiir die Entwickelung der Pflanze nothwendig 
sind, und, dies zugegeben, die damn sich ankniipfende Frage, welche 
Bestandtheile u n b e din g t erforder1ic.h sind. Die Beantwortung dieser 
Frage wird von M a g n u s  in der Art angeskebt, dass er hhnlich wie 
dies fast um dieselbe Zeit ron dern Fiirsten zu Galrn-Horstmar 
geschehen war ,  Pflanzen in einem Boden von bekannter Zusammen- 
setzung vegetiren Ihsst, in welchern einzelne van den in allen Pflanzen 
vorkornmenden Substanzen ganzlicb fehlen. Es wurden rnehrere 
Reihen von Versuchen angestdlt. Zunachst Versuche in ausgegliihter 
Zuckerkoble, welctie diirch die i h a l y s e  als vollkornrnen frei von allen 
Mineralsubstanzet~ erkarrnt worden war. Aus dieser wurde der Boden 
fiir acht. Vegetationsrersuche mit (;erst!. i n  der Art bereitet, dass fiir 
den ersten Versuch reine Kohle, fiir c'3n zweiten Kohle mit 15 p. C. 
einer Mischung van den Carbonaten des Calciums, Mangans uiid Mag- 
nesiums, Eisenoxyd , Calciunrsulfat, Cakiumphosphat, Natrium - und 
Kaliumchlorid und Kaliumsilicat in Anwendung karn. Fur die folgen- 
den Versuche wurde die Kohle mit einem ahnlichen Salzgemische 
verset.zt, in der Weise, dass im dritten das  Kaliumsilicat, im vierten 
das Natriurncblorid, im fiinften das Calciurnphosphat, im sechsten das  
Calciumsulfat, im siebenten das Mangancarbonat, im achten das Ka- 
liumchlorid und -srlicat wegtlieben, also beziehungsweise Kieselsaure, 
Natron, Phospborsaure , Schwefelslure, Eisen und Kali fehlten. 
Diese erste Versuchsreihe lieferte nur wenig befriedigende Ergebnisse, 
da die Pflanzen offenbar in Folge des Uebermaasses an Itislichen 
Salzen, welche ihnen geboten worden waren, zu keiner eigentlichen 
Entwickelung gelangen konnten. Selbst als die Versriche wiederbolt 
wurden, nachdem die grBssere Menge der loslichen Salze durch A m -  
waschen entfernt worden war ,  wollten die Pflanzeri ZIY rinrrn erfreu- 
lichen Qedeihen nicht gelangen. Schon wesentlich hefriedigendere 
Resultate worden erzielt, als' die Gerstr theils in rrincm Feldspath. 
theils in solehem vegetirte, den man mil. verminderten Quantit.Gten der 
bezeichnet.en Salzgemenge verrniscbt hatte. M a g  n u s  fasst die Frgeh- 
nisse der Unteruuchun~ folgendermaassen zusammen. I )  Oline die Gt.- 
genwart ron mineralischen Stoffen erreicht die Gerete nur einc Hijhe \on 
etwa 5 Zoll rind stirbt dnnn ab; 2) bei Gegenwart einer sehr geringcu 
Menge vnu niineralischen Stoffen findet eine vollstandige Encwickelunfi 
statt; 3) isc eine etwas griissere Menge davon vnrhandcri, so rntwickelt 
. __ 

') Ceber die Erii&llruiig der PBsn;..er.. Annal. d.  Landw. XVIII. 1 : u. .I .  I'r. 
(?hem. 1,. Gh. i l f i 5 0 \ .  



sich die Pflanze kiinimerlich oder gar nicht.; 4) in reinem Feldspath er- 
langt die Gerste eirie vollstandige Ausbildung 'und hringt Samen her- 
vor; 5) je  nachdem der Feldspath als griiberes oder feineres Pulver 
angewendet wird, ist der Verlauf der Vegetation verschieden. 

Weiter theilt M a g n  u s  lehrreiche Versnche iiber die Frage mit, ob 
aiiimalische oder vegetahilische Abfayle , welche dem Boden zugefiihrt 
werden , um seine Ertragsfahigkeit zu erhGhen, nur durch die in ihnen 
enthalteiien Mineralbestandtheile wirken, od.er ob auch ihre organischen 
Beetandtbeile eine wesentliche Rolle dabei spielen. Zu dem Ende wur- 
den drei vergleichende Versuche ausgefiihrt ; bei dem einen vegetirte 
die Gerste in gewiihnlicher Gartenerde, bei dem zweiten in derselben 
Gartenerde, nachdem dieselbe zuvor durch Gliilien in einem Sauerstoff- 
strome von jeder Spur organischer Materie befreit worden war, bci 
dem dritten wieder in  derselben Gartenerde, welche man aber im vorher- 
gehenden Jahre gut gediingt hatte. In allen drei Versuchen erfolgte 
die E n h i c k l u n g  der Gersteripflanze bis zur Bildung koriiertragender 
Aehren , allein wshrend zwischen den Ergebnissen des ersten mid 
zweiten Vereuchs kaum ein Unterschied wahrzunehmen war, hatte 
eich die PBaoze in dem gediingten Boden ungleich iippiger und b1at.t- 
reicher entfaltet. 

Schliesslich wird noch ein sehr schiiner Vegetationsversuch in ge- 
sperrter Atmosphiire hesehrieben. Die Gerste vegetirte in drei her- 
metiscb schliessenden Glasglocken, in welche indessen durch geeigoete 
Vorrichtungen Luft ond Wasser eingefiihrt werden konnten. Der  Roden 
in der crsten Glocke war gewtihnliche nngediingte Gartenerde , die 
zweite Glocke enthielt dieeelbe, aber in Sauerstof gegliihte Garten- 
erde, i n  der dritten endlicb befand sich neben der gegliihten Garten- 
erde, aber getrennt davon in cinem besonderen Gefasse, eine Quai -  
titat gedingter Gartenerde. Innerhalb der ersten vierzehn Tage war 
kein Unterscbied in der Entwickelung der Pflarlzen wahrzunehmen. 
Von d i ~ s e r  Zeit aber zeichneten sich die tinter der  ereten Grocke vor 
denjenigen unter den beiden andereii, bei welcben die Oartenerde 
fehlte, sebr auffallend aus. Nach etwa drei Wochen war die Vegeta- 
tion in den beiden letzteren beendet., die Pflanzen hatten eine H8he 
zwischen 7 und 11 Zoll, eiazelne sogar bis 17 Zoll erreicht und das 
dritte oder vierte Blatt entwickelt, wurden aber zuletzt weiss und 
welk. Dagegen fuhren die unter der dritt.en Glocke befindlichen 
Pflanzen, welche h e n ,  wic gesagt, urn diese Zeit nur wenig voritus 
waren, fort, sich zu entwickeln. Nach etwa acht Wochen fingen sic 
an, Aehren anzusetzen , deren Rornerzahl zwischen zwei und aclit 
schwankte; sie hatten dabei eine Hiihe von 24 bis 28 2011 erreichf 
so dass sie sich in ihrer Glocke bedeutend kriirnmen mussten: aucb 
hatten sie mehrere Scbiisslinge getrieben. Ueberhaupt gelangten sip 
zu einem vie1 kraftigeren Anseben, als die in  derselberi Erde gezogenerl 
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Pflanzen, welche sich unhedeckt entwickelt hatten, wlhrend die anter 
den Glocken ohne Gartenerde erhaltenen weit hinter jenen zuriickge- 
blieben waren. Nur die Korner hatten sich nicht ausgebildet, sondern 
wareo sammtlich taub. 

Es geht aus diesen Versuchen hervor, dass der Diinger eine 
Wirkung ansiibt, auch wenn er  gar uicht mit dem Boden in Beriihrung 
ist. E r  wirkt daher nicht irllein, indem e r  dem Boden gewisse mine- 
raliache Stoffe zufiihrt, sondern seine organischen Bestandtheile tragen 
auch, und zwar nicht unwesentlich. zur Beforderung der Vegetation bei. 

Die hier beschriebenen Versocbe scheinen die letzten gewesen zu 
sein , welche M a g  n u s aiif ilem Gebiete dei Agriculturchemie ange- 
stellt hat. E s  war gerade urn diese Zeit (1852), dass er  in ganz neue 
Rahnen einlenkte, auf denen, wie bei der Arbeit iiber die Abweichung 
der Geschosse und der Construction des Polytrops, seine ganze Ar- 
beitskraft in Anspruch genommen wurde. 

_____-- 

Noch haben wir, um das Bild der  chemischen Thatigkeit unseres 
Freundes zu vervollstandigen , einiger c h e m  i s c h  - t e  c h  n o l o g i  s c h  e r  
Arbeiten desselben zu gedenken. Wenn man s h h  erinnert, dass M a g n u s  
beirrrbe vierzig Jahre  lang Technologie vorgatragen hat, so ki5nnte es 
anf den ersten Blick auffallend erscheinen, dass sich seine Untersuchun- 
gen so selten eigentlich technologischen Aufgahen aulenken. Rei ngherer 
Erwiigung aber verschwindet daa Refremdliche dieser Abneignng gegen 
das  rein technische, sie erscheint vielmehr r ls  die naturliche Folge 
der wahrhaft wisaenschaftlichen Auffassungen, denen er  auch in seinen 
techoologischen Vm1esunge.n niemals untreu ward. Eine industrielle 
Operation, wie grossartig immer die mit ihrer Hiilfe erzieltrn Er- 
gebnisse, bat fur M a g n u s  kein Interesse, wenn ihr nicht ein 
fassbares, wissenschaftliches Princip zu Grunde liegt. V e n n  er tech- 
nologische Versuche anstellt, RO ist es in der Regel nrir das Princip, 
welches illustrirt werden 5011. 

So when wir ihn denn z. B. den merkwiirdigen, von P e r e g r i n e  
Phil1 i p s  d. J., einem Essigfabrikanten in Rristol, gemachten Vorschlag, 
ein Gemenge von schwefliger Sliure und Sauerstoff durch Beriihrung 
mit Platin direct in Schwefelsaure iiberzufiihren , albbdd mit Eifer 
einer experimentalen Priifung unterziehen"). Seine Versuche bestatigen 
die Beobachtung P h i l l i p s ' ,  deren wissenschaftlicher Werth durch den 
Umstand, dass sie bis jetzt practisch nicht verwerthbar gewesen ist, 
nicht verringert wird. M a g n u s  stellt den Versuch so an, dass er 
Platinschwamm in einer gekriimmten Rohre erhitet, in welche man das 
Gemenge von schwefliger Saure und Sauerstoft' hat eintreten lassen. 

P ogg. *) Ueber die Fabrikation der englisehen SchwefelsLure ohno Sdpeter. 
Ann. XXIV. 610. (1852). 

m/II/23 



1038 ___- 

Auch der schone Vorlesungvercuch, in welchem ein Genienge yon 
Saucrstoff und achwefliger Saure, beide im trockenen Zust:tndc, 
durch eine schwachgliihende, Platinschwarnm enthaltende Riihre 9"- 
leitet wird, ist in dieser Form zuerst von M a g  n u s  ausgefiihrt worderr. 

3ass sich M a g n  us iibrigens such gelegentliclr mit grossem Eifer 
rein practischen Fragen widaien konnte, erhellt. zur Geniige aus seiner 
uuerniiidlichen Retheiligring an den Arbeikn der sogenannten Patina- 
Coiuniia?;iorr, welche sich nuf Veranlassurig des hiesigrn Vereins znr 
Rcfiirderung des Gewerbfleiases in Prrussen u n  ter den] Vorsitze von Dr. 
L. I< u n h e i m seit. eiuigeii Jahren mit der Aufgabe bescbgftigt, unsere 
Rroncemonurnente gegen deli zerstiirenden Eintluss der Witterung ~u 
schiitzen. 

hi a g n u s ,  von dem der Vorschlag zur Bildung dieser Commission 
urspriinglich ausgegangen war, ha't selbst nicht lange vor seinem Tode 
ein kurzcs Referat') iiber die Wirkeamkeit derselben veriiffentlicht. 
Wir kiinnen nicht besser thun, als seine eigenen Worte an dieser Stelle 
folgen zn lassen. 

.In fast allen grossen Sfiidten, besonders in solchen, wo Kohle als 
Brennmaterial dient, hat man die Erfahrung gemacht, dass auf iiffent- 
lichen PlBtzen aufgestellte Broncen, statt sich mit einer Patina zu be- 
kleiden, Pin schnrutziges, dunkles, dem des Gusseisens ahnliches Ansehn 
erhalten. Der Wunsch, diesem Uebelstande zu begegnen , hat zur 
Anstellung einer Reibe vergleiehender Versiiche Veranlassuug gegeben, 
um aomoglicb eine Abhiilfe zu finden. 

Zunachst hat man die Frage zu beantworteti gesurht, ob eine 
bestimmte Zusammerrsetzung der Bronce dile Annahme einer schiinen 
Patina bedinge. Zu dem Ende sind von zehn, durch besonders schiine 
Patina ausgezeicbneten Broncen, die sicb an verschiedenen Orten be- 
finden, kleine Proben entnornmen und analysirt worden. Jede diescr 
Prober1 wurde getheilt und zwei verschiedenen, anerkannten Chernikern 
zur Analyse iibergeben. Die Ergebnisse derselben sind in den Ver- 
handlungen des Vereins fiir das Jahr  1864 veriiffentlic.ht.**) Sie haben 
grzeigt , dass die untersuchten Broncen von sehr verschiedener Zu- 
sammenset.zung sind. Der Knpfergebalt sehwankt in  ihnen von 77 
bis zu 94 Proc. Die Mengr des Zinns steigt in einer derselhen big 
zu 9 Proc., in andern hetriigt sic nur 4 Pi-oc. und einzelne enthalten 
nicht mehr als 0,s Proc. Zinn: dagegen bis zu 19 Proc. Zink. Eben- 
SO scbwanken die andern znfalligen Beimischungen , wie Blri , Eiuen. 

*) Ueber die Erlangung einer whiinen Patina auf Broncen in grossen Stiidten. 

**) Ueber d m  Einfluss der Zusammensetzung dPr Bronzen auf die Erlanguiig 
Verh. d. Fer. e. Beford. d. Ge- 

P o p g .  Ann.  CXXSVI. 480. (1869) .  

einer scbonen griiuen Patina. 
warbfleisses i .  Preusstil. 1864 2;. 

Von G. Magnus. 
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Nick el. 
Rroncen 
dass die 
..\+her 

Rei der verschirdensten Zrtaammenseteung besitzen diese 
slmmtlich eine sehr schiine. griitic Patina. Es ware nsiiglich, 
Zusammensetzung eincln lCinllu.\ :tiif die Zeit iiht , innerhalh 
die Rroncen. linter ii1)riqens gli~ic*Itvri rrnbtLriden , sich mil - 

der Pa.tina bekleiden : dass aber br i  der wisehiedensten Zusamrnen- 
Aet,zung die Annahme der Patina erfolgen kann. dariiber lassen die 
erwahnten Analysen keinen Zweifel. 

Urn andere Einfliisse hei der Annahine dcr Patina kerinen z i i  
lernen, wurde eine Anzahl von Riisten ails F:roncs a n  einer Stslle in 
der Stadt aufgestellt, wo besondais ungiinstige Exhalationen sta.tt- 
finden, nnd wo verschiedene, ganz in der Nhhe hrfindliche Thrice- 
Statnen, ohne eine Spur von Patina anerisnteeri, dss  ohen e r w l h n k  
nnangenehme, schwarze Aeussere angenommen haben. 

Durch die Reobachtung, dass an mehreren iiffentlichen Denkmllrrn 
die den] Publicum zngiinglichen Stellen , wr?lche vielfach rn i t  deli 

Handen befasst werdeii, eine, wenn auvh nicht. griine, doch sonst 
sehr schijne Patina angenomrnen hnhen, w:'ihrcantl alle iibrigen Stel- 
len schwarz und unansehnlich sind, kani die niit der Untersuchung 
beauftmgte Commission auf  die Vermnthung. Class niiigliclicr Weise 
tlas Pett die Riidung. einer Patina veranlassen kiinne. Es wurdv 
deshalb eine der aufgestellten Busten jedtln T:ig, rnit Ausnahme der 
Regentage, mit Wzsser abgespritzt, um pie rein zu erlia.lteri. rind 
niisscrdem jeden Monat einma,l mit Knocheniil i n  der Weisr hrlian- 
delt,, dass das rnit einem Pinsel aafgebrachte Oel sogleich mittelst 
wollener Lappen wieder ahgerieben wurde. Eine awrite Kiiste wurde 
eb.enfalls taglich rnit Wasser gereinigt, erhielt aber kein Oel. ~ e i  einer 
dritten, ebenfalls taglich mit Wa.sser gereinigten, wnrde die Rehandlung 
rnit Oel nur sweimal dea Jahres  rorgenommen. Die vierte blieh zum 
Vergleich itngereinigt und iiherhaupt ganz nnheriihrt. 

Die erste nnd die ziiletzt, genannte Riiste sind seit 1864 aufgest.ellt 
unB auf die angegebene Weise behandelt worden, die dritte uod vierte 
reit Anfang 1866. Es hat Rich an ihnen die erwahnte Voraussicht von 
der Wirkung des Fet,ts auf das uneweifelliafteate twstltigt. 

Die monatlich rnit Oel behandelte hiit eine diinkelgriine Patina. 
angenommen, die von allen Kunstverst,andigen fiir sehr sdiiiri erklart 
wird. Die niir zweimal im Jahr  mit Oel abgeriebene hat ein 
weniger giinstiges Ansehen, und die nur niit Wasser gereinigte hat, 
nichts von der sch6nc.n Bescha.ffenheit, welche die Rroncen durch An- 
setzen der Palina erhalten. Die gar nicht gereinigte i s t  ganz unan- 
sehnlich, sturnpf nnd schwarz. 

Mati kann hiernach nls sicher ansehrn. dass wenti man eine 
iiffentlich aufgestellle Bronce monatlich, nachdeni sie gereinigt worden, 
mit Oel abreibt, sie eine schiine Patina annrhrnen wird. 

I n  wie weit, dieses Alireiben, das bei griiweren Monnmznten so 
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hiinfig schwer a~isznfiihren ist, sich wird beschrlnken lassen, dartiber 
sollen fortgesetzte Versuche entscheiden , die durch die Biiste, welche 
nur zwei Ma1 jiihrlich niit Oel behandelt wird, bereits eingeleitet sind. 
Ausserdem bat. der Verein nocb zwei neoe, durcb chemiscbe Mittel 
kiinstlich pat.inirte Rronc.en aufstellen lassen, urn zu erfahren, wie 
dime Rich bei ahnlicher Behandlung bewahren. 

In welcher Weise das Oel bei Bildung der Patina wirkt, ist nicht mit 
Sicherheit anzogeben. So vie1 haben die Versuche gezeigt, dass jeder 
Ueberschuss an Oel zu verrneiden ist, und dasa man das aufgebrachte 
sngleich mit einem Lappen so weit als m8glich wieder entfernen musa. 
Rleibt iiberschiissiges Oel zuriick, so setzt sich darin Staub feet und 
die Rronce erhalt ein schlechtes A ussehen. Dass die zuriickbleibende 
geringe Menge von Oel eine chemische Verbindung mit der Oxyd- 
schicht der Rronce eingehe ist nicht anzunebmen, besonders d a  sich 
Enochenol so gut wie Olirenijl bei diesen Versnchen bewiihrt hat. 
Wahrscheinlich wirkt die diinne Schicht des Oels nur dadurch, dass 
sie bas Anhaften von Feuchtigkeit hindert, durch die sich leicht Staub 
befestigt, der Gase. und Diimpfe absorbirt, und in dem hlufig Yege- 
tationen sich bilden. Allein in welcher Weise es auch wirken mag, 
anviel haben die erwghnten Versuche ergeben , dass das Fett wesent- 
lich die Bildung der  Patina befijrdert. 

Voraussichtlich wird es sich auch noch in andercr Besiehung he- 
wlhren. Man hat niimlich die wenig erfreulicbe Beobachtung gemacht, 
daw rnit einer sclionen Patina bedeckte Broncen an den Stellen, wo 
sich Wasserlaufe aiif ibnen bilden, eine weisse, undurchsichtige, kreide- 
artige Oherflac.he annehmen, die irn L a d e  der Zeit. mehr und mehr 
durch dass Wasser fortgespiilt wird. Eine richtige Behandlung rnit 
nel wird ohna Zweifel gegen die Bildnng dieser kreideartigen Stellen 
schtitzen, doch konnen dartiber nur lang fortgeeetzte Versuche ent- 
echeiden. 

Jedenfalls berechtigt die Anwendung dee Oels zn der Hoffnung, 
daas man auch fortan in griisssren St%dt:en wird schijn patinirfe 6f- 
fentliche Bronccdenkmaler erlangen kiinnen. Sie werden d a ,  wo 
Kohle das ausschliessliche Rrennmaterial bildet. nicht hellgriin, sondern 
tlunkrl. vielleicht. sogar scliwarz erwheiaen , all& sie wsrden die 
iibrigen schiinen Eigenschaften der Patina, die eigenthiimlich durch- 
xcheinende Beschaffenheit der Oberflache, besitzen.u 
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Ich habe mich bestrebt, Ihnen die zahlreichen Forschutigen vw- 
zufiihren, welche wir G u s t a v  M a g n u s  auf den verschiedenen Ge- 
Lieten der Ch e m i e  verdanken, in kurzgedrhgter Fassung, aber doch 
eingehend genug, urn, so hoffe ich wenigbtens, den Anspriichen dieser 
chemischen Versammhng zu geniigen. Jch kiinnte hier abbrechen 
und es der Sorge eines Andern iiberlassen, in Bhnlicher Weise iiber 
die p h y s i k a l i s c h e n  Forschungen zu berichten. Allein ich fiihle, 
das Bild nieines Freundes, welches aus so einseitiger Schilderung Ihrern 
Gedacbtnisse sich einpragen kiinnte, wiirde seines edelsten Schrnuckes 
entbehren, wenn ich es nicht wenigstens versuchte, auch die physika- 
lischen Arbeiten, wenn auch nur ihren Hauptziigen nach, in drn 
Rahmen hineinzudriingen. Geh6ren ja doch seine schiinsten und 
wichtigsten Errungenschaften dem Qebiete der Phgsik an vnd sind 
iiberdiess fast alle diese Forschungen gerade auch fiir den Chemikw 
\*on der hiichsten Bedeutung. Wohl ist es keine leichte Aufgabe, die hier 
vorliegt, wenn man bedenkt, nach wie vielen Richtungen hin M agii us, 
wie auf dem Cebiete der Chemie, so der Physik, thatig gewesen ist, da 
er nacheinander iiber Molecularerscheinungen, in verschiedenen Zweigeri 
dcr Mechanik, in dem Magnetismus, i n  der Elektricitiit und sogar i r i  

der Optik gearbeitet hat, ehe sich seine Kraft fast ausschliesslieh 
der Warmelehre zulenkte, in der er das  Hiichste geleistet hat. 

Die ersten physikalischen , oder irh sollte eigcntlich sagen chis- 
misch-pbysikalischen Beobachtungen - dcnn sie betreffen Erscheiriun- 
gen, denen Chemiker und Physiker ein gleiches Interesse schenkeii - 
hat M a g n u s  schon im Jahre 1828 angestellt"). Sie kniipfen sich an 
die Wahrnehmung D i i b e r e i n e r ' s ,  welche damals grosses Aufseheri 
erregte, dass sich in einern gesprungenen Cylinder, der mit Wasser- 
stoff gefiillt ist, der Spiegel der Sprrfliissigkeit langsrtm iiber das  
Niveau des Wassers in der Wanne emporhebt. Man hatte geglaubt, 
das Entweichen des Wasserstoffs durch den Sprung als eine Capillar- 
erscheinung auffassen zu miissen. M a g n  us  zeigt, dass die Capilleritat 
nichts rnit der Erscheinung zu thun habe und spricht die bestimmte 
Ansicht aus, dass das Entweichen des Wasserstoffs vielmehr eineru 
Verdunstungsprocesse zu rergleichcn sei, welche Auffassung er durch 
Verswhe zu beweisen sucht. Aber hiermit hat auch die Fragr  das 
Interesse fur ihn verloren und mit Erstaunen sehen wir, wie er  den 
FUSS von der Schwelle einer grossen Entdeekung zuriickzieht. Wie 
konnte er  es unterlassen, so fragen wir heute, das riickstandige Gas 
i n  dem Cylinder zu untersuchen, dessen Priifung ihm alebald den 
Schliisml der Erscheinung in die Hand gegeben hatte? Aber die Ent- 
deckungen, wie die Fruchte, bediirfen der Zeit zu ihrer Reife, und 
erst fast eine Dekade spater war es T h o m a s  G r a h a m  vergiinnt, 

*) Ueber einige Erscheinungen der Capillaritiit. Pogg. Ann. X. 163. (1827). 
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den Schleier rnn je.nen wunderbaren Phiinomenen hinwegzuziehen, 
welche sich in den) D ij b e r e  i n e r ’schen Versuche in ihrer einfach- 
sten Form der Forschung hieten. 

Magn 11s selhRt ist spiiter nut ganz vorlbergehend noch eiiimal 
auf varwandte Fragen ziiriickgekommen. Von der Vorstellung aus- 
gehend, dafs versehiedenartige Stoffe, je  nach der Feinheit 3 1  :er klein- 
sten Theilchen, eine ungleiche Fahigkeit besitzen kiinnten, durch sehr 
diinne Oeflnungen zu dringen, dass z. B. Oeffuungen, welche Wasser- 
stoffgas nnch leicht durchlassen , f i r  Sauerstoffgas undurchdringlich 
sein Iniichten, besch5ftigt e r  sich mit der Verdunstung des Wassers 
BUS Capi1l:irrijhren im s c h ~ , ~ f a l s ~ ~ u r e t r o c k n e n  Vacuum ”). Er vergleicht 
die Verdrrostung des Wassers aus engeren und weiteren Rijhren, in- 
dem er  es fiir miiglich halt, dass die Wassermolecule aus den weiteren 
Riihrrn leichter entweichen, a h  aus den engeren. Der Versuch zeigt in- 
dessen gerade das Gegentheil, zweifelsohne weil enge Rohren dem 
Vrrdunstiingsprocesse eine serhgltnirsrna.fsig grofsere Oberfliche bieten. 

Die ebrn genannten beider. kleinen Aufsatze sind die altesten 
phyaikalischen Studien unseres Fraundes. Es wiirde sich aber nic,ht 
cmpfehlen, aiich fiir die Betrachtung seiner grijsseren physikalischen 
Arbeiten die Ordnung der Zeitfolge beizubehalten. Die Schilderung 
wird an Durchsic.htigkeit gewinnen, wenn wir, wie bei dem Riick- 
blick auf seine chemischen Leistungen, die g l e i c h a r t i g e n  Unter- 
suchungen zusammenfassen, obwohl sie hier zum Oefteren erst nach Jah- 
ren wiedcr aufgennmmen und wiedererst na,ch Jahren vollendet werden. 

Werfen wir zunachst einen Blick auf seine Thatigkeit in dem 
Gebiete der M e c h a n i k .  

Die Fortschritte der Hydrodynamik tiatte M a g n  u s  schon friih- 
zeitig, jedenfalls schon wahrend seines ersten Aufenthaltes in Paris 
(1829), wo er zu F e l i x  S a v a r t  in nahere Beziehung getreten war, 
mit dem lebhaftesten Interesse verfolgt. Seine eigenen Arheiteri ”) in 
diesem Felde gehijren indessen erst einer vie1 spiiteren Zeit an. 

Zweck dieser Arbeiten ist die Klarung der  noch immer mangel- 
haften theoretischen Anschauungen uber die Bewegungserscheinungcxi 
der Fliissigkeiten. Zunachst sind es die Apparate, welche M a g  n u s  
mit der ihm f i r  die Losung solcher Aufgaben eigenthiimlichen Be- 
gaburig, vereinf’wht. Diese verbesserten Hiilfsmittel , mit deren 
ikuitz die Anstellung hydraulischer Versuche wesentlich erleichtert 
wird, geetat:en ihm alsbald, eine grosse Reibe neuer iind iuteressanter 
Erschcinangen zu beobachten, welche das dem Theoretiker zur Vet- 

*) Ueber ale Verdunstung ron Fltissigkeiten aus RaarrBhrchen. Po gg. Ann. 

-9 L‘elxr die  E ~ w r p i i g  Jcr Fliissigkeiten. P o g g .  Ann. LXXX. 1. (1850).  

ii?dradisrhe Uurerauchungen. Pogg.  Ann. XCV. 1 .  (1855);  CV!. 1. (1859). 

XXVI. 4 6 3  (1832:’.  

Reher die Form des FiUssigen Strehls. Bed. Ber. 1855, 11;. 
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fiigiing stehende Erfahrungsmaterial, zunial nach der schori von Savar  t 
angebahnten Richtung hin, in mannicht'altiger Weise erweitern. 

Eine grosse Anzahl der con M a g n u s  ausgefiihrteii Versuche be- 
trifft die bekannte, auffallende Erscheinung, dass der fliissige Strahl, 
wenn er  sich durch andere fliissige Mittel, ob tropfbar, ob gasformig, 
bewegt, diese Mittel in seine Bewcgung mit bineinzieht. 

Der Strahl, indem er die vor ihm liegeiide Masse stiisst und in 
Bewegung setzt, dabei aber selbst von seiner Bewegung verliert, breitet 
sich, wahrend seines Fortscbreitens rnehr und mehr aus, weil bei ver- 
mindeter Geschwindigkeit die bewegte Masse zunimmt. Durch einen 
gegebenen Querschxiitt desselben muss also mehr W'asser fliesseo, als 
aus dern nachfolgendeu unmittelbar zustrijnieri kann; es entsteht in ge- 
wissem Sinne ein verdiinnter Raum und der nach aussen gcriclitete 
Drpck der Fliissigkeit rermindert sich im Strahle whhrend seiner Be- 
wegung; ein Ueberdrucli von Aussen nach lriiien inacht sich geltend, 
welcher das seitlich gelegene Wasser in den Strahl hineintreibt. 

Mit Hiilfe dieser einfachen Vorstellung erklart M a g n  us  in be- 
friedigender Weise eine Reihe hierhergehijriger Vorgange , nachdem 
er sich rorher durch zahlreiche und vielfach abgeanderte Versuche 
Gberzeugt hatte, dass sich def fiiissige Strahl bei der Bewegung durch 
Fliissigkeiten in der  That  unter allen Umstiinden nae l  vorne ausbreitet. 
Aucb das Platschern des Wassera und die Wassertrommel, welche 
spater beziebungsweise von T y n d a l l  und von B u f f  in eingehender 
Weise studirt worden sind, hat M a g n u s  im Lsufe dieser Unter- 
suchuiigen in den Kreis der Betrachtung gezogen. Die wichtigste 
Verwerthung hat der von ihm aufgestellte Satz jedoch in einer anderen 
Reihe von Untersuchungeu gefunden, in sofern er rnit seiner Hiilfe 
die Abweichung der Wurfgeschosse aus ihrer Babn erklart hat. 

I n  der zweiten Abhandlung theilt M a g n  us seine Erfabrungen 
hber die Wirkung mit, welche zwei fliissige Strahlen auf einander 
ausiiben, und bespricht bei dieser Gelegenheit mannichfaltige, oft sehr 
eigentbumliche Gebildu, welche das Wasser zweier aufeinander- 
stossender Strahlen hervorbringen kann. Auch bier ist es wieder die 
Beseitigung experimentaler Schwierigkeiten, welche er  mit gewoho-tem 
Erfolge anstrebt. Es handelt sich darum, zwei Strahlen TOII genau 
gleicher Geschwindigkeit zu erhalten. Zu dern Ende wird der Wasser- 
behalter mit eiuem weiten Ansatzrohre versehen, welches sich moglichst 
nabe .beim Austritt in zwei etwas engere Scblauche ron gleicher 
Lange verzweigt. Letztere tragen Messingfassungen, in welche Mund- 
etiicke von rerlangter Beschaffenheit eingeschraubt werden. 

Auf das Verhalten zusammenstossender Strahlen mcht nuili 
Ma gn us die Gestaltungen euruckzufibren , welche der ausfliessende 
Strahl je nach der Form der Ausflusshffnung annimmt. Die ausge- 
debnten Versuclrsreihen , die er im Siiriie dieser Auffassuugeii unge- 
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stellt uiid auf das Genaueste beachrieben hat, sind ein bleibender 
Erwerb der Wissenschaft, wenn auch die v’on ihm gegebene Erklarung 
der beobachteten Erscheinungen nicht von allen Phjsikern mit gleichem 
Heifall aufgenommen worden ist. 

In seiner letzten hgdraulischen Arbeit beschaftigt sich M a g n  u s  
rnit den eigenthiimlichen Anschwellungen, welche an Fliissigkeitsetrah- 
len, weiin sir aus kreisrunder Oeffiiung austreten, in  Folge von Er- 
rchiitterungen und selbst scbon unter deni Einflusse lane anhaltender 
1 one zum Vorschrin kommen. S a v a r t ,  welcher diese Erscheinungen 

zuerat eincr eingehenden Priifung unterwarf, hat dieselben Ton einerdurch 
die Erschctterung beschleunigten Aufliisung des zusammenhangenden 
Theils des Strahls in Tropfen abhiiogig zu machen gesucht. z u  der- 
selben El klarung fiihren auch die Versuche von M a g n  us. Eine grosse 
Schwierigkeit bietet bei derartigen Untersuchungen die scharfe Beob- 
achtung des Strahls in seinen Einzelheiten. Keines der bereits ange- 
wendeten Hiilfsmittel, welclie nttch einander mit grosser Snrgfalt ge- 
priift wcrden, fiihrt ihn zu befriedigendcn Ergehnisaen. Ein gliick- 
licher G6ff raunit alle Hiudernisse aus den1 Wege. In  einer urn ihre 
Axe drehbaren Scheibe ist in der Richtung des Radius ein einziger 
Querschiiitt von nicht mehr als 1 m m  Breite angebracht. Diese Scheibe 
stellt M a g n  u s  in geringer Entfernung von dem eu beobachtenden 
Strnhl auf und liisst sie mit solcher Geschwindigkeit rotiren, dam 
er, durch die Spalte blickend, den Strahl fortwbhrend zu eehen glaubt, 
obwohl das Licht irumer nur nach Vollondung je  einer Umdrehung 
ins Auge gelangen kann. Findet die Reobachtung statt, wahrend 
sich die Spulte von unten nach oben, d. h. also der Richtung des senk- 
recht niederfliesseoden Strahls entgegen bewegt, so erscheinen die be- 
trachteten Wassermassen scharf und unverzerrt in ibrer augenblick- 
lichen Gestalt. Als Mittel, wahrend lingerer Zeit einen schwachen Ton 
zii erhalten, d. h. in regelnilssiger Folge eine Reihe von leichteri Er- 
scliiitterungen zu bewirken, dient ihni bei diesen Versurhen der 
bekannte Neef’sche Hammer, der rnit dem Behiilter, aus dem das 
Wasser nusfliesst, in Verbindung stebend, den Strahl selbst in eine 
kaum merkbar zitternde R e w y u n g  versetzt. 

r ,.. 

Mit den hydraulischen Arbeiten, welche, da sie dern Chemiker 
ferner lirgen, bier nur fliichtig skizzirt werden konnten, in enger 
Reziehong steht die zu Anfang der finfziger Jahre  ron M a g n u s  
ausgefihrte Untersucbung iiber die A b w e i c h u n g  d e r  G e s c b o s s e ,  
welche sich ebensosehr durch die Eleganz der Versuche, als durch 
den Scharfsinn der an die Versuche anknipfenden theoretischen Er- 
iirteruogen auszeichnet. Diese grosse Arbeit erschien zuerst in den 
Denkschriften der Berliner Akademie und dann in  P o g g e t i d o r f f ’ s  
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Annalen*). Bei deru grossen Iuteresse, welches die allgerneine Ein- 
fiihrung gezogener Geschiitze der behandelten Frage zuwendete, warcn 
die Ertraabdriicke, welche von der in den Deukschriften verofient- 
lichten Abhandlung in deu Handel gekomtnen waren, schnell vergritftn, 
und M a g n u s  hat daher spater iioch eine besondere vermehrte untl 
verbeseerte Ausgabe veranstaltet**). 

Versuchen wir, wenn auch nur in diirftigstem Umrisse, ein Bild 
dieser wicbtigen Forschung eu gewinnen. 

Bewegte Luft erfahrt bekanntlich durch jeden Widerstand, der 
sich ihrer Richtung entgegenstellt, eine Verdichtung, also auch eine 
vermehrte Spannung, die &ann ihrerseits wieder Druck und Bewegnng 
erzeugen ksnn; so der Luftstrom, welcher auf das Segel oder auf drri 
Fliigel der Windmiihle auftrifft. 

Ein solcher Widerstand wird auch durch vine ruhende Luftuiasae 
veranlasst, wenn sie einem Lufistrome, d. h. eiiier bewegten Luftmasse, 
gegeniibersteht. Ruhende sowohl ah  bewegte Luft nrhmen bei dieseni 
Zusaoimentreffen eine growere Dichtigkeit an und kiiiirien auf solcLe 
Weise Quelle der Bewegung, sowohl fiir umgebeude Luftmaase~r, a h  
auch fiir starre, in dieae Luftmasseu eingetauchte Korper werden. 

Umgekehrt vermiodert eich die Dichtigkeit gespannter Luft, bo- 

bald sie in Bewegung gesetzt wird, und gleichzeitig verringert aicli 
auch der Druck, den sie ringsum auf ihre Umgebung ausubt. 

Handelt es sich um das Studium der Heziehuugeir zwiacheu eiiieiii 
starren Korper und der auf ihn einwirkenden Luft, SO braucht kauni 
Iiemerkt zu werdeu, dass die Erscheiiiungeii gunz dieselben bleibeii, 
ob der Luftstrom a11 dem Kiirper voriiberziehe oder ob der Korper 
sich rnit gleicher Gesehwindigkeit durch die Luft bewege. 

In  beiden Fallen wird stets eine diinne, den starren Korper um- 
spiilende Lufthiille an seiner scbeinbaren oder wirklichen Bewepung 
Theil nehmen, und es ist einleuchtend, dafs diejenigen Lufttheile, selche 
der Korper vor sich herschiebt, sicb verdichten und dalier gegeri ihn 
driickcn mussen, wiihrend diejenigen , welche e r  niit sich zieht, aeit- 
warts und riickwarta einen verdiinnten Raum lassen, mithin eiiie Ver- 
minderung des allgemeineo Luftdrucks nach diesen Richtungen be- 
dingen werden. 

Dime Gruiidsiitze, obwohl weeeiitlich in dem Boden der Erfabrung 
wurzelnd, lassen sich gleichwohl nur schwierig zur unmittelbaren An- 
schauung bringen; Rind sie j a  selbst der Rechnung bis jetzt nur unvoll- 
koamen zugiinglich gewesen. Iiidern M a g  n u s  das Studium dieser 
Fragen aufnimmt , zeigt sich alsbald wieder sein wunderbarr9 'IUeiit 
fur die Bewiiltigung experinientaler Scliwierigkeiteu ; ein von ihiii con- 

*) Ueber die Abweiehung der Geschosae. Berl. Abh. (Php.), 1862. 1. Pogg. 
Ann. LXXXVIII. 1. (1863). 

**) Ferd .  DUurmler 's  ~arlayabuchhandluny. Berlin. 1160. 
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struirter , hochst sinnreicher Apparttt erlaubt aucb deln auf dem Ge- 
biete der Mechanik nur  wenig Bewanderten d.ie eben angefubrten Grund- 
wahrheiten iin Versuche zu bethhtigen. Und was hier fur die l'tieorie 
cwvorben ist,, bleibt begreiflich ,nicht larige ohne practieche Verwerthung. 
M a g n  u s  Iiuupft an seine Vrrsuche die i n  hohem Grade scharfsinuige 
Erltliirung der yon den Artilleristen liingst festgestellten hbweichung 
der Rundgeschosse BUS ibrer Flugbahn. 

Bei den kugelforniigen Geschossen l'iillt erfahrungsgernass der 
Schwerpunkt selten init den1 geometrischen Mittelpunkt zusarnmen. 
Die Folge ist, dass sie, sei es  schon ini Rolir durcb die Triebkraft 
der Pulvergase, sei tbs wiihrend ibres Fluges durcli den Druck der 
Luh, eine rotirende Bewegung um ihren wirklichen Scbwerpunkt an- 
nehnien, e i ie  rotirende Bewegung, welclie die fortscbreitendc begleitet., 
uiid dereii Axe die Flugbabri winlielrectit durchkreuzt. 

Es iet bekannt, dass ein rotirender Kiirper die ibn unigebende 
Lufthiillc bis zu einer gewisseri riicht ganz uiibrtrlichtlichen Entferiiung 
hin ln i t  i n  den Kreis seiner Kewegiing bitieinzieht. Jederrnann denkt 
dabri a u  den rnebr oiler weriiger starken Luftzug, den er in der 
Nihe  des Schwungrades einer Darnpfnias'chirie eniprundeu hat. So 
dreht sich deriir auch rnit deni um seirie Schwerpunktsaxe rntirendenRund- 
gesc,liogse eirie Lufthulle. Dime Lufthiille niuss aber , in Ueberein- 
stimniung uiit den oben gegebenen Eriirterungen, da wo die fort- 
yehreiiende Kugel gegen die Atniosphlre andringt, verdichtet, an der 
gegeriiiberlirgenden Seite aber rerdiiniit R aden .  Es wird also a u f  der 
zuerst Getriditeteii Seite eiii Uelxrdruck entst.ehen, nelcher s t e t i g  
f o r t  w i r k e -1 der Kugel e.iiie 13ewegung seitlich zur Flugliiiie ein- 
fliisst. Die Hicbt.ung dieser Ablenkung wird V ~ I I  dern N ' i r i l i d  ab- 
hitigig seiii, welchen die Rotationsaxe drs Geschosses mit der Ebene 
seiner Plugbalin , d .  h.  dvr (lurch die Pluglinie gelegten senkrechteii 
Ebene, bildet. Hat sich die Rotationsaxe witikelrecht. zur Ebene der 
Flugbahn gestellt, so wird die Kugel zwar i n  dieser Ebene beharren, 
wohl aber die Flugliiiie verlndern; bei jeder aidern Lage der Axe 
inus3 sie. aucli aus der Ebeiie der Flugbiihti 1ieraustret.en. 

Hei I<ugelgesctiossen, welclie aus gez'ogeiieri Geschiit.zrohreii ent- 
aendet w-t.rderi,  kanli dieac A r t  der Abweicliung nicht stattfinden. 
Uurch den Eiiifluss dr r  Ziige wird die Kugel eine Dreliung annehrnen, 
Jercii Axe der Cylinderaxe des Geschiitzes paiallel ist,  welche also 
wirikelrrcht zur Richtung dc-r Wurfbewegung atattfindet,. Nach dam 
G e s e ~ e r  der 'l'riigheit bleibt die Lage der Rutatioiisaxe deui G(whnBse, 
auch iiactideiii (:s den Lauf verlassrn hat, und so larige die Kugel 
verhhdrr t  .ist.. sicli 11111 eine die Flugbahn durcbschneideiide Rotations- 
a x e  x u  drelrcii, siiid auch die Bediiigurigen fur die Bbweichung nicht 
Istiger grgt:beri. 

M'irCI(.i.uui aiidrrs gcsialteii bicLl die Li~sclieiiiuugeii, wriiii stat1 



der Kugeln Iangliche, zumal cylindrische Geschosse mit conischer Zu- 
spitzung nach vorne aus gezogenen Geschiitzen abgefeuert werden. 

Bei diesen gewahrt man wieder eine, allerdings nur unbedeutende 
Abweichung, welche das Charakteristische zeigt, dass sie stets nach 
derselben Kichtung stattfindet, namlich nach der Rechten des Be- 
schauers, welcher hinter dem Geschiitze steht und iiber den Lauf 
desselben hinblickt. 

Die Ziige, wie sie die heutige Artillerie in die Geschiitze ein- 
schrieidet, sind immer in demselben Sinne gewunden, namlich so, 
dass wenn ein Beobachter hinter dem Geschiitz dies ansieht und 
die Richtung verfolgt, in welcher ein Punkt sich in dem Zuge von 
ihm fortbewegt, dieser in dem obern Theile des Rohrs von links nach 
rechts und in dem unteren \-on rechts nach links oder, urn es kiirzer 
auszudriicken, wie der  Zeiger einer Uhr geht. In demselben Sinne 
erhalten begreiflich die Geschosse, welche diesen Ziigen folgen miissen, 
eine Drehung urn ihre Langenaxe. M a g n u s  bezweifelt nicht, dass, 
wenn ein Langgeschosa aus einem Geschiitzrohre geschleudert wiirde, 
in welchem die Windungen der Ziige im entgegengesetzten Sinne, also 
umgekehrt wie der  Zeiger der Uhr,  liefen, die Seitenabweichunq dep 
Geschosses zur Linken 'es Beobachters eintreten miisste. 

Fur die Richtigkeit dieser Vorstellung spricht eine Reihe sGhoner 
Versuche, durch welche M a g  n u s  die wirklichen Vorgange veran- 
schanlicht, und a n  welche ankniipfend er seine Auffassung mit 
allgernein anerkannten Satzen der Mechanik in  Einklang bringt. 
Zuerst niacht er  darauf aufmerksam, dass die Langenaxe des Ge- 
schosses, UIII welche dasaelbe rotirt, nicht genau eine Tangente der 
Flugbahn sein oder wenigstens nicht blciben kann. Diese Abweichung 
der Rotationsaxe yon der Tangente miisste eigentlich, so konnte man 
denken, eine immer grossere werden, denn die Tragheit strebt die ur- 
spriingliche Richtung dieser Axe anverandert zu erhalten, wahrend das 
Chschoss VOTI dem Augenblick an ,  in dern es den Lauf verlasst, der Ein- 
wirkung der Schwere Folge leistet. Es ist gleichwohl nachgewiesen, 
dass diese Abweichung der Rotationsaxe von der tangentialen Rich- 
rung zur Flugbahn nur sehr unbedeutend ist und es muss dernnach eine 
Ursache vorhanden sein, durch welche die Spitze des Oeschosses eine 
imch und nach eintretende Senkung erfiihrt. 

M a g n u s  findct diese Ursache in dern Widerstande der Luft, 
durch welche das Geschoss, sobald seine Axe aus der urspriinglicherr 
tangentialen Richtung zur Flugbahn heraustritt, getroffen wird. Die 
Wirkung dieses Druckes strebt., das fliegeude Geschoss um den 
Schwerpunkt seiner Rotationsaxe zu drehen, und zwar so,  dass das 
vordere Ende sich hebt. Aber diese Hebung wird nur eine iiusserst 
geringa sein, auch folgt derselben unmittelbar eine Ablenkung nach 
rechts und Senkung der Spitze, indem der Luftdruck auf das rotirende 
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Geschoss gerade so wirkt, wie etwa ein seitlicher Stoss auf den um 
eine senkrechte Axe rotirenden Kreisel. I h n n  wie die Rotationsaxe 
des Kreisels, durch den Stoss aus der Verticalen abgelenkt, nunmehr 
in eine langsame, im Sinne der  rotirenden Kreiselmasse erfolgende 
Drehung urn eine Kegeloberflache gergth, so wird auch die Axe des 
rechts rotirenden Geschosses unter dern Einflusse des Luftdruckee, 
welcher seine Spitze hebt, eine ausserst langsame, conische Bewegung 
gewinnen, welche eine Ablenkung der Spitze nach rechts und eine 
gleichzeitige Senkung bedingt. ,,In Folge hiervon', sagt M a g  nus ,  
,nimmt das Geschoss cine gegen die Richtung dea Widerstandes der 
Luft schriige Lage an, und dadurch wird dasselbe bei seinem ferneren 
Fortschreiten nach der Seite hintibergedriickt, nach welcher die Spitze 
gewendet ist,  indem der Widerstand der Luft gegen dasselbe wie 
gegen eine schiefe Ebene wirkt und so die Abweichung hervorbringt. 
Dadurch hat  es den Anschein, als ob der  Druck der  Luft gegen den 
hinteren Theil des Geschosses grosser als gegen den vorderen sei, 
wahrend er  in der That  gegen den vorderen Theil griisser als gegen 
den hinter dern Schwerpunkte liegenden ist.' 

Am Schlusse seiner meisterhaften Untersuchung rnacht M agn UB 

noch darauf aufmerksam , dass die Abweichung der Langgeschosse, 
die wahrend des Flugs urn ihre Lingenaxe rotiren, sehr wesentlich 
von ihrer Gestalt und ihrer Lage gegen den Luftwiderstand abhangig 
ist. Wie die Abweichung eintreten wird, lasst sich jedoch bis jetzt 
Dur aaf dem Wege den Erfahrung bestimmen. So wiinschenswerth 
fur die Wurfgeschosse eine miiglichst kleine Abweichung erscheine, 
so sei doch die Wahl einer Gestalt des Gemhosses, bei welcher keine 
Abweichung stattfindet, wenn auch theoretisch denkbar, gleichwohl fir 
die Praxis nicht in aller Strenge durchzufiihren und desshalb nicht 
einmal empfehlenewerth. 

M a g n u s  ist spater noch eiumal auf diesen Gegenstand zuriick- 
gekomrnen , indem e r  eingehend eine, gelegentlich der vorerwiihnten 
Untersuchungen ersonnene, Vorrichtung beschreibt *), welche in hohem 
Grade geeignet ist, die mannichfaltigen, von dem BehatrungsverrnSgen 
rotirender Earper  abhangigen , oft hiichst fiberraschenden Erscheinun- 
gen zur Anschauung eu briagen. Es ist dies der unter dem Namen 
P o l y  t r o p  langst bekannt gewordene Apparat, welcher bereits in 
viele physikalische Lehrbiicher iibergegangen ist und in keinem 
physikalischen Cabinette mehr fehlen diirfte. 

Betrachten wir zunachst die Forschungen auf dem Gebiete dea 
M a g n e t i s m u s  und der E l e k t r i c i t a t .  

*) Verbeaserte Construction eines Appsrates zur Erliluterung verschiedeher Er- 
scheinungen bei rotirenden KSrpern. Pogg. Ann.  XCT. 295. (1864). 
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Den r e i n  m a g n e t i s c h e n  Erscheinungen hat M a g n u s  nur vor- 
iibergehend seine Aufmerksamkeit geschenkt. Die hier zu nennende 
Arbeit iiber den Einfluss des Ankers beim Magneten") fallt in eine 
Zeit, in der das Gebiet deu Magnetismus durch die Entdeckung des 
Elektromagnetismus bereits ungemein erweitert, aber doch nur erst 
den Hauptziigen nach erforscht war; e8 handelte sich daher hier auch 
nicht um die Eriiffnung neuer Bahnen, sondern um den Ausbau des 
bereits erschlossenen Feldes. In der That ist das Hauptergebniss 
dieser Arbeit, namlich, dass die Entfaltung des Magnetismus in Eisen- 
und Stahlstiiben Zeit bediirfe, im Sinne der gegenwiirtigen Auffassung 
des Magnetihmus, in so hohem Grade uaturnothweiidig, dass dem 
heutigen Leser die mitgetheiQen Versuche mehr zur Selbstbelehrung 
iiber bereits verstindliche, als zur Erkltirung noch unverstiindlicher 
Erscheinungen unternommen zu sein scheinen. 

Weit eingehender hat sich unser Freund mit der E l e k t r i c i t a t s -  
I e h r e  bescbiiftigt. Auf diesem Felde tritt er  sogleich mit einer Arbeit 
von grosser Wichtigkeit f i r  die Theorie hervor. Seine ersten Ver- 
suche betreffen eine von S t u r g e o n  beobschtete, aber unerklart ge- 
lassene Erscheinungw). S t  u r g e o n  hatte gefunden, dass, wenn man 
statt eines massiven Eisencylinders ein Biindel von Eiseridriihten in die 
primare Rolie eines Inductionsapparates einsch'iebt, die Wirkung des 
letzteren beim Oeffnen der liette wesentlich erhiiht wird. 

Indem M a g n u s  diese Erfabrung zu erkliiren rersucht, weist er 
zuukichst durch die Beobachtung der Wirkung von Elektromagneten 
auf eine entfernte Magnetnadel nach, dass die erhiihte inducireride 
Kraft der Drahtbiindel nicht von einem rerstarkten Elektromagnetis- 
mus begleitet ist. 

Ein gliicklicher Versuch liefert ihm alsdann den Schliissel der 
Erscheinung. Das in die Inductionsrolle eingeschobene Drahthiindel 
wird mit einer g e s c h l o s s e n e n  cylindrischen Metallhulle umgeben 
augenblicklich erlischt die Fahigkeit des Drahtbiindels, die Intensitat 
der Induction zu verstarken, urn alsbsld in ihrer ganzen Gr6sse wie- 
der zurn Vorschein zu kommen, weun die Metallhiille h e r  Lange 
nach anfgeschlitzt wird. Darnit aus diesem Versuche die kriiftigere 
Wirkung des Eisendrathbiindels erhelle, erinnert M a g n u  s an die 
Erklarung, welche F a r a d a y  von der Thatsache gegeben hat, dass das 
Aufrollen des Leiters zu einem Gewinde die Stromwirkung beim 
Oeffnen vermebrt. 

Der ein Gewinde durchlauferide elektrische Strom erzeugt im 

*) Ueber die Wirkung des Ankers auf Elektroniagnste und Stahlinagnete. 

") Ueber die Wirknng yon Biindeln aus Eiseudralit bcim Oed'nen der galvani- 
P o g g .  Ann. XYXVIII. 407 (1836). 

selien Rette. Pogg.  Ann. XLVIII. 95. (1839). 
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Augenblick seines Verschwiridens in der Masse des Gewindes einen 
gleichgerichteten Strom dern eine um so griissere elektromotorisehe 
Kraft zu Grunde liegt, j e  r a s c h e r  d i e  U n t e r b r e c h u n g  e r f o l g t ,  
daher der sogenannte Extrastrom heftige Muskelzuckungen bewirkt und 
sogar einen Funken durch die Luft zu senden verrnag. 

Umgiebt das Gewinde einen geschlossenen Leiter, so wird bei 
der Unterbrechung des Stromes auch in diesern Leiter eine elektro- 
motorische Kraft entwickelt, welche einen dem urspriinglichen Strome 
gleichgerichteten Strorn veranlasst. In Folge dieser gleichen Richtung 
aber muss dieser neue Strom wahreiid seines Anschwellens, weil er  
dem verschwindenden Strome des Gewindes einen entgegensetztw 
Strom inducirt, die Steigerung der elektromotorischen Kraft im Augeii- 
blicke des Oeffnens der Kette mehr oder weniger st6ren. 

1st der in das Gewinde eingeschobene, geschlossene Leiter ein 
eiserner Cylinder, so wird dersdbe auss'er der gedachten Storung, 
welche e r ,  wie jeder andere geschlossene Leiter, in  der Steigerung 
der elektromotorischen h a f t  beim Oeffneri der ICette verursacht, noch 
e k e  andere Wirkung ausiiben, welche durch den Unistand bedingt ist, 
dass sich der eiserne Cylinder durch den in deu! Gewinde circuliren- 
den Strum iri einen Magneten verwandelt hat. 

Da sich der Magnetismus des Eisenkerns als ein elektrischer Strorn 
auffassen lasst, welcher dieselbe Richtung hat, wie der ihn hervor- 
bringende, urspriingliche Strorn des Gewindes, so wird im Augenblicke 
des Oeffnens der Kette, der im Eisen verschwindende Magnetismiis 
auch gerade so wirken, wie der im Gewinde verschwiirdeiide elektri- 
sche Srrom. Beide, in demselben Sinne arisgeiibte Wirkuugeii untrr-  
stiitzen sich und bedingen mithin die Ent.wickelung eiiier griisscren 
elektromotorischen Kraft, beim Unterbrecheii des Hauptstromes. 

Es  leuchtet ein, dass von den heiden irn eritgegengesetzten Sinue 
auftretenden Wirkungen , welche der Eisaxicylindcr. ~ i n m a l  als ge-  
schlossener Leiter, dann aber als Magnet ad' die Entf'altung der elek- 
trornotorischen Kraft beim Oeffnen der Kette ausiibt, nur die Differenz 
zur Geltung komrnen kann. 

GelBnge es ,  eirren Elektromagneten zu erzeugen, der iiicht auch 
gleichzeitig rin geschlossener Leiter ware: so wiirde die ganze vtv-  
starkende Wirkung des verschwindenden Magnetismus, der bei der 
Strornunterbrechung auftretenden elektrornotorischen Kratt zu Gute 
kommen konnen. 

Ein solcher Fall aber ist,  nach dcr Auf'fassung von M a g n u s ,  
eingetretcn, wcnn wir statt eines massiven Eisencylinders ein aus 
diinnm Eisendriihten gebildetes Biindel i n  das Gewinde einschieben, 
durch welches der urspriingliche Strom s.ii.li hewcAgt. Eiri solchw 
Drahtbiiudt.1 iet keiu geschlosseiier 1,eitt.r iiielrr uiid dic  urigiirist.ige 
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Inductionswirkung, welche die Steigerung der elektromotorischen Kraft 
bei der Unterbrecbung des Qtromes stiiren wiirde, fallt weg. 

M a g n u s  fiihrt noch als weiteren Reweis fiir die Rirhtigkeit 
der schijnen Erklarung, welche er  von der von S t u r g e o n  beob- 
achteten Erscheinung gegeben hat, die Thatsache an,  dass anch mit 
einem hohlen Eisencylinder die gesteigerte Wirkung der Draht- 
biindel erzielt wird, wenn man nur Sorge getragen hat, die Wand 
des Cylinders der LBnge nach aufzuschlitzen. 

Eine andere schijne Arbeit von M a g n u s  betrifft die thermo-elek- 
trischen StrSme *), und zwar diejenige Art von Thermostrijmen, welche 
in nur aus einem einzigen Metalle bestehenden geschlossenen Leitern 
herrorgerufen werden kiinnen. 

Er zeigt zunachst, dass dergleichen Strijme, bei vollkommener 
Gleichart.igkeit des leitenden Metalles in eeinen chemischen sowohl 
als phyeikalischen Eigenschaften, nicht entetehen, dass aber schon Ver- 
schiedenheiten in  der Harte zur Hervorbringung von Strijmen hin- 
reichen. 

Erhitzt man z. B. einen Praht?  der dadurch hart geworden ist, 
dass er rnehrere Male drireh ein Zieheisen gezogen wurde, nn einer Stelle 
SO stark, dass er weich wird, und erwarmt alsdann die Stelle, wo der 
Uebergang vom harten zum weichen Theile stattfindet, auf looo, so 
erhalt man einen Strom. 

A u f  dicse Erfahrungen hin construirt M a g n  u s  eine Art elekt.ri- 
scher Saule aus einem Metalle, rnit deren Hiilfe die Erwheinnng in 
Vorlesungen hiichst elegant, und iiberzeugend zur Anschauung gebracbt 
werden kann. 

Zu dem Ende nrerden an einem harten Messingdrahte mehrere 
Strllen, alle von gleicher I,Angt=, etwa Om,15 ,  durc.h Gliihen weich 
grrnacht . indrm man zwischen ihnen immer Stellen ron derselhrn 
L,bngr hart Iiisst. Alsdann wird der Draht um eineri Holzrahmen 
gewnodcii, dcr aus zwei sich kreuzenden Hrettclien besteht, und zwar 
so, dass die Tlwile des- Thalites, w o  harte und weiche Stellen anein- 
andrr stossen, i n  die Mitte cler kureen Se.iten des oblongen Rahmens 
fallen. 

Eine solche Siiule yon Messingdraht ist, wirksam genug, urn 
dnrch Rrwlrmung einiger Paare in der einen Seite, die Nadel eines 
empfindlichen Galvanometers zu einem starken Ansschlag zu bringen. 

M a g n u s  macht noch daranf aufmerksam, dass sich die hier be- 
schriebenen Strijme wesentlich von deiijenigen unterscheiden, welche 
ditdurch e.ntstehen! dass zwei Stiicke desstllben Metalles, von welcherr 
das eine wgrnier ist als das andere, mit einaiider in Reriihrung kommen. 

*) Ccber Ilierinu-elclitrirclie StrBme. I'ogg. .inn. LSXSIII .  4 6 9 .  (1850). 



Solche S h a m e  fand er bei allen Metallen, die er in Draht- oder Stab- 
form benutzen konnte. Bei der Beriihrung Ton kaltern rnit warmm 
Quecksilher blieben sie aus. 

Fiir einen Naturforscher , dessen Auge die rerscbiedeneten Ga- 
biete der Phjs ik  und Cbernie tnit gleicher Sicherheit iiberschau&, lag 
es  nahe, auch die elektrochemischen Erschcinungen mit in  den Kreis 
der Untersuchung zu ziehen. I n  der That  verdanken wir denn aucb 
M a g n  u s  mehrere Arbeiten, welche zur Erweiterung unserer Kenntnies 
dieser Erscheinungen wesentlich beigetragen haben *). 

F a r a d e y  hatte noch der  alten Vorstellung gehnldigt, dass dae 
Salz einea Alkalis oder einer alkalischen Erde rnit einer Saaerstoff- 
s lure  durch die Kraft des elektrischen Stromes in Base (Metalloxyd) 
und Siiure zerlegt werde. Dagegen hatte D a n i e l 1  spiiter gezeigt, dam 
der Strom, auf eine aolche SalzlZieung einwirkend , neben der  Bese 
Wssserstoff und neben der  SBiOre Ssuerstoff auseeheidet, dam man 
also, um jene altere Annshme beibehalteri zu kconen, sie mit der 
weiteren Annahme verbinden m i k e ,  der Strom besitze der  Salzliiaung 
gegeniiber eine zweifadhe zerse tzede  Kraft, welche sich einmal auf 
das Salz, dann aber auf das Wasaer erstrecke. Weitere gemeinschaft- 
lich mit M i l l e r  ausgefiibrte Untersuchungon fiiuhrten ihn echliesalich 
zu der Ansicht, jener scheinbare Wibrspruch tanne  leicht durch die 
Vorstellung gehoben werden, dass die Elektrolyse der Alkalisalze ge- 
rade so erfdge, wie die der Salze schwerer Metalle, dase niimlich der 
Strom zuniichst eine Spaltung in Metall nnd eine sanersto5reiche 
Atorngruppe (das Saureradical) bewerkstellige, und dam erst in zweiter 
Instanz das Metall durch Wasserzersetzung und unter Wasserstoff- 
entwickelung sich in Metalloxyd verwandle, die eauetstoffreiche Atom- 
gruppe aber in Sauerstoff und eine saueretoffairmere Gruppe eerfalle, 
welche mit den Elementen des Wassers Rich verbindend die Siiure 
erzeuge. 

In einem Kreise chemischer Fachgenossen, wie e r  in dieser Ge- 
sellschaft vereinigt ist,  brauche ich nicht die Schiinheit und Einfach- 
heit djeser Hypothese hervorzaheben, sehen wir doch rnit ihrer Annahme 
alsbald die letzte Schranke fallen, welche man zwischen den Saleen 
der Wasserstoff - und Sauersto5siiuren noch vertheidigen kiinnte. 

Priifimg dieser Hypothese ist nun zunachst Gegenstand einer 
Reihe eingehender Versuche, angestellt mit einer Umsicbt in der An- 
lage ond einer Sorgfalt in der Ausfiihrung, wie sie eben n r M a g n u s  
eigen sind. Allein, wie bewundernswerth immer die Versuche, 
wie ergiebig die Ernte des Thatsiichlichen, rnit welcher sie die Wissen- 

*) Elektrolytische Untersnchungen. P o g g .  Ann. CII. 1. (1857). 
Ueber directe und indirecte Zersetzungen durch den galvanischen Strom. P ogg. 
Ann. CIV. 563. (1868). 
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schaft bereichern, ich handelte gewifs nicht in dem Sinne unseres ge- 
schiedenen Freundes, dem die Wahrheit iiber Alles ging, wollt’ ich 
verschweigen, dass die Schliisse, welche er aus seinen Versuchen 
ziehen zu miissen glaubte, im Augenblicke nicht mehr getheilt werden. 
Darf doch neben solcher Fiille des Lichtes auch der leichte Schatten 
nicht fehlen! 

Im Laufe seiner elektrolytischen Versuche beobachtet M a g n  u s in 
der That  manche Erscheinusgen, welche aich, auf den ersten Blick 
wenigstens, mit der Auffaasung der beiden englischen Physiker nicht 
vereinigen lassen; allein wir wiirden die Hypothese derselben durch 
seine Versuche nur dann f i r  entkriiftet halten diirfen, wenn es ihm 
gelungen ware, eine befriedigendere Erklarung der wahrgenommenen 
Erscheinungen an ihre Stelle zu setzen. 

So hat sich M a g n u s  durch sehr genaue Versuche iiberzeugt, dam 
bei der Zersetzung des Natriumsulfats in getrennten Compartimenten 
der Zersetzungszelle am negativen Pole allerdings aquivalente Mengen 
Natriumhydrat und Wasserstoff ausgeschieden werden , dass aber am 
positiven Pole mehr Sauerstoff auftritt, ale im Sinne der D a n i e l l -  
Mi 11 e r ’schen Yypothese der frei gewordenen Schwefelsaure entsprechen 
wiirde, und er ist geneigt, in diesem Versuche einen entscheidenden 
Beweis gegen die Richtigkeit derselben zu erblicken. Allein diese 
Hypothese wirft ein so iiberraschendes Licht auf die elektrolytischen 
Vorglnge und gewahrt eine so weitgehende Bestiitigung des elektroly- 
tischen Gesetzes, dass man auf eine vereinzelte Ansnahme, wie sie in 
dern gedachten Versuche wahrgenommen wird, sich eines so werth- 
vollen Hiilfsmittels fiir das Verstandniss der Erscheinungen nicht wird 
begeben wollen, ehe man alle Mittcl erschijpft hat  um, was sich in 
dem besonderen Falle als abweichetid darstellt, mit dem in allen anderen 
FBllen Reobachteten iu Uebereinstimmung zu bringen. 

Die Bedenken gegen die D a n i e l l - M i l l e r ’ s c h e  Hypothese, welche 
M a g n u s  aus seinen Versuchen erwuchsen, stiitzten sich, wie bier nur 
fliichtig angedeutet zii werden braucht, auf die damals sehr ailgemein 
verbreitete Meinung, dass der Strom in wiissrigen Gemischen inner- 
halb gewisser Grenzen nur ganz bestirnrnte Verbindungen elektroly- 
sire, dass z. R. in einet Kupferlijsuq, selbst bei Gegenwart iiber- 
schissiger Saure, durch Strtimp von rt rhaltnissmassig geringer S tLke  
nur das Kupfersalz und nicht die Saure zersetzt werde. 

In Folge dieser Auffassung ubersah M a g n  u s  bei seinen Versuchen 
iiber die Elektrolyse des Natriumsulfats den Einfluss der am positivep 
Pole auftretenden Sliure. Gegenwartig weiss man, dass die Eiektriei- 
tat bei ihrer Bewegung durch zusammengesetzte Flussigkeiten keinen 
der darin befindlichen Elektrolyten verschmaht ; wenn man daher er- 
wagt, dass das Schwefelsaurehydrat als Elektrolyt, sobald es frei ge- 
worden, der Einwirkung des Stromes nicht entgehen kann, so ver- 

III/II/24 
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steht man alsbald, warum am negativen Pole mebr Natriumhydrat., 
als der am positiven Pole auftretenden Sauremenge entspricht, in  
Freiheit~ gesetzt werden muss, und die aus dieser Beobachtung her- 
vorgehender bedenken gegen die Hypothese der englischen Physiker 
s ind ohne Schwierigkeit geboben. 

Es ist kaum zu  bezweifeln, dass sich auch M a g n u s  den Ansich- 
ten, die hier als die jetzt geltenden bezeichnet worden sind, in spateren 
Jahren nicht verschlossen hat, zumal nachdem Buff  *> die bezeicb- 
neten Verhaltnisse in so iberzeugender .Weise dargelegt hatte. Er 
ist aber auf diese Untersuchungen nicht inehr zuriickgekomrnen, und 
so trifft es sich, dass er zuweilen noch als Gewshrsmann fiir Auffassun- 
geii genannt wird, welche keine Bedeutung mehr haben. Eine Revision 
des theoretischen Theiles dieser Arbeiten ware nm so wiinschenswerther 
gewescn, als die thatsachlichen Wahrnehmnngen, welche er bei seinen 
elektrolytischrn Untersuchunqen und zumal bei seirien Versuchen iiber 
die Elektrolyse mehrfach znsamniengesetzti:r Verbindungen machte, die 
wesentliche Grundlage unserer Kcanntniss tlieser Erscheiniir~en bilden. 

Der roil Magn us  a u f  dieseol Felde ermittelte.nThatsachen ist eine 
iiberans grosse Aozahl ,  von denen hier Beispiels halber nur einige 
anqefiihrt. werden sollen. 

S o  Bndet er, ditss neutrales schwefelsaures Eisenoxyd unter der 
Einwirkiing des Stromes unmittelhar od'er mittelbar in Oxydulsalz, 
das sic11 am negariven Pule ausscheidet, und i n  Saucrstoff rind Srhwefel- 
saure zerfallt, welche am pasitiven Pole :Infireten. 

Liisungen von Kupferchloriir und Eiiipferchlorid , durch welche 
man gleichzeitig den Strom leitet, werden so zrrlegt. dass sich in 
ersterer no& einmal so vie1 Kupfer ausscheidet, als in ietzterer. 

Ganz a.hnliche Erschsinungen beobachtet man bei der Elektrolyse 
eitier w8ssrigen L6sung von Zinnchloriir und Zinnchlorid. Fur die- 
selbe Menge Sauerstoff. welche irn Voltameter auftritt, wird ans dem 
Chloriir gerade doppelt so vie1 Zinn niedergeschlagen, als aus dem Chlorid. 

Reirie Jodsiiure wird so zerlegt, dass fiir je  5 Mol. Sauerstoff, 
wrlche sich am positiven Pole entwickeln, 2 Mol. Jod a m  negativen 
Pole ersclieinen. 

Die Ueberjodssure zerfallt hei der Elektrolyse zunachst in Jod- 
saure uiid Sauerstoff, denn im Anfange des Versuches beobachtrt man 
nichts anderes, als eiue Entwickelung von Sauerstoff. 

A useer den bereiis genannten elekr,rischen Arbpiten liegen von 
Mag n u s  noch einige Beobachtungen uber Indnctionsstriime vor, welche 
nur tliichtig erwlhnt EU werden brauchen. 

*) B u f f ,  Elektrolytiscbe Studien. Ann. Chsm. Phrrrm. CV. 145. 
IJeber die  Elektrolyse hoherer Vcrbindungsstufbn. -4nu. Chem. Pharin. 

CS. 25;. 



Qegen Ende der fiinfziger Jahre hatte sich das allgerneiiie Intewisr: 
dcr Physiker den Geiss ler ' schen Rijhren zugewendet. Auct! M a g n  u s  
bat die scMnen Erscheinungen, welche diese Robrcn bieten, mi!: A c f -  
merkss.mkeit verfolgt und der Berliner Akademie ehige seiner !iwS- 
achtunFen mitgetheilt*). Bekanntlich hiillt sicb beim Uehergmg (ios 
lnductionsstroms durch die Luft vorzugsweise die negut.ive Elekr-r>d.: 
in  h u e s  Licbt. Besonde~s scb6n und dentlich zeigt sich die Er- 
acheinung, wmn! der Unterbrechuogsstrom in einer G ei  s 3 1  e r ' s c l c u  
R6hre iiberspringt, welche stark verdiinnte atmosphiirisch Lafi en:- 
hUt. Haufig beobachtet mati indessen dae blaue Licht auch an beiden 
Uebergangsstallen , woraus man auf ein Alterniren des Induc.tions- 
etromes geschlossen bat, ohne dass man sich gleichwobi vcn der Ur- 
sache dieses Verhaltens in allen FaYIen eine deutliche Vorstellung 
machen konnte. Bei dern Versuche, diese noch iinmer rathselhafte 
Erscheinung zu erklaren, hat M a g n  u s  wpnigstcns die Redingungeii 
naher fcstgestellt, unter denen sie beobachtet wird, indem er es schliess- 
lich als erwiesen ansieht, dass die zwischen d e r i  Elektroden durch eiri 
C+asroiua dringenden Inductionsstrame innerkilb gewisser Grenzen 
deu W:derst,andes einfach sind, Werden diese Grenzen , welrhe sicli 
mit der Intensitat des Stromes Bndern, nach der einen oder andel-ii 
Se ik  iiberschritten, so werden die Inductionsstrome alternirend. 

Bei Ausfiihrung dieser Untersuchungen liomnit M a g n  u s  auf 
den Gedankeu, pine Fkssigkeitssaule, in ahnlicher Weise wie N eef f  
dieselbe bereits friiber zur Kegulirung von Widerstanden benutzt 
haite, nunmehr a1s wirkliches Widerstandsmaass zu verwerthen**). Der 
Apparat, den er zu diesem Ende construirt hat, und den er  R h e o s t a t  
fiir F l i i s s i g k e i t e n  nennt, besteht aus einer nicht ganz 3 O'"' weiten 
cylindriecben Glasriibre von etwa 1 "' Lange, welche wit Wavser oder 
einer andern Fliissigkeit. gefiillt ist. An beiden Enden derselbeti 
dringen Platindrahte von etwa 1 m m  Dicke ein, von denen der einr 
lang geniig ist, urn sich in die Rijhre einschieben zu iassen bis er den 
andern beriihrt. Der jedesmalige Abstand der beiden Drahtenden bei 
einem Versuche kann mittelst des Kathetometers oder einer gevig- 
neten Theilung aof dem Apparate selbst gemessen werden. It1 agii ii s 

hat seinen Rheostaten, nacbdem er  ihn mit andern Widerstandsmanxsen 
verglichen batte, zur Bestiaimung des Leitungswiderstandes rerschie- 
dener Fliissigkeiten, wie des reinen Wassers, benutzt. Die Methode 
zeichnat sich dnrcb ihre Einfachheit aus, iet. aber mit serschiedenen 

*) Ueber die Ver2nderungen im Inductionsstroni bei Anwvnduug versrhiedenrr 

durch welche Indiictioiwtriinie 
U'iderstande. 

alternirend werden. Monatsberichte 1861, 872. 

Pogg. Ann. CXIV. '293. (1861). 

**) Ueber metallische und fliissige Wderstiinda, 



Fehlerquellen behaftet, so dass sie keine allgemeine Anwendung ge- 
funden hat. 

Es ware gewiss seltsam, wenn M a g n u s ,  dessen Arbeiten sich 
nach so vielen Seiten bin verzweigen, nicht auch selbstthatig forschend 
in das grossc Gebiet der L i c h  t e r s c h e i n u n g e n  eingedrungen ware, 
zumal er alljahrhch die Optik rnit besonderervorliebe in seinen Vorle- 
sungeti vorzutragen pflegte. Und in der That  finden wir denn tinter 
seinen zahlreichen Arbeiten auch eine o p  tische"). Sie hetrifft die 
Frage, ob die Fortpflanzung des Lichtes sich auf Oscillationen der Luft- 
the+ zmuckfuhren lasse. Mittelst eiries geschickt combinirten Appa- 
rates zeigt M a g  II u s, dass sich die Lichtbeugungserscheinungen in der 
T o  r r i c e 11 i 'schen Leere genau ebenso wie im lut'terfiillten Raume 
vollenden. Wenn sich nun auch nicht leugnen Iasst, dass diese Frage 
zu der Zeit, als der angefiihrte Vermch angestellt ward, durch Beob- 
acbtung der N e w  t o  n'schen Farbenringe im luftleeren Raume bereits 
eine Entscheidung gefunden hatte, sn war doch die Beantwnrtung der- 
helben auf dern von ihin eingeschlagenen Wege bisher nicht versucht 
worden. Immerhin aber blhbt es interessant, die vielseitige Forscher- 
lust unseres Freundes auch nach dieser Ricbtung hin bethatigt zu sehen. 

Wir haben G u s t a v  M a g n u s  nunmehr noch auf ein Oebiet von 
Erscheinungen zu folgen, auf dem er mit Vorliebe thatig gewesen ist 
und auf dern er sich bei Pliysikern sowohl als Chemikern den dauer- 
haftesten und glanzendsten Ruhm erworben hat. Ich spreche von dem 
Gebiete der W a r m e e r s c h e i n u n g e n .  

Mit der W a r m e l e h r e  hat sich M a g n u s  wiihrend nabezu seiner 
ganzen wissenschaftlichen Wirksamkeit beschaftigt. Seine erste hierher 
gehorige Abhandlung, iibrr das Maximumthermometer iind die Warme- 
rnessungen in dem Bohrloche VOII Riidersdorf, geht bis zum Jahre 1831 
zurijck; die letzte Arbeit, die er  noch eben vor spinern Tode vollenden 
konnte, ist die Untersuchting iiber die Vergnderung der Warmestrah- 
l u n g  durch Rauhheit der Oberflache, welche erst vor einigen Monaten 
in P o g g e n d o r f f ' s  Annalen erschienen ist. 

Im Anfilrige der dreissiger Jahre iriteressirte man sich lebhaft 
fur die bekannte Wnbrnehmung, dass in den Schacbten der Bergwerke 
mil wachserider Tiefe die Temperatur eine hiihere wird. Gegen die 
Richtigkeit dieser Beobachtung ware- Bedenken erhoben worden. Einige 

*) Ue.ber Diffraction des Lichtes im leeren Raume. Pogg.  Ann. LXXI. 408. 
(1847) .  
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batten sogar den tellurischen Ursprung dieser Temperaturerhiihung ge- 
leugnet, sie vielmehr aus verschiedenen zufalligen Ursachen abzulqten 
gesucht. Ea kam also darauf an, Temperaturerhiihung bei wachsender 
Tiefe unter Verhaltnissen zu beobachten , welche alle diese Zufallig- 
keiten ausschlossen. Hierzu boten die artesiscben Brunneu gute Ge- 
legenheit, und schon P a u l  E r  m a n  hatte die Temperaturerhobung ill 
einem Bohrloche beobachtet, welcbes die Kiinigl. Oberberghauptmann- 
schaft in den Kalkbergen von Riidersdorf hatte iiiederbringen lassen. 
Die Beobachtungen E r r n a n ' s  waren mit hiichst einfachen Mitteln an- 
gestellt worden; er hatte sich n%mlich begniigt, ein sehr trages Ther- 
mometer in das Bohrloch einzusenken und es dann so schnell als mog- 
lich wieder emporzuwinden. Dieser Umstand hat M a g  n 11 8 veranlasst, 
die Untersnchug wieder aufzunehmen, und zwar in demselben Rohr- 
locbe von Riidersdorf, in welchem schon E r m a n  gearbeitet hatte. 

Das G e o t h e r m o m e t e r * ) ,  so nennt M a g n u s  das von ihm in 
Anwendung gebrachte Instrument, ist eine besondere Form des schon 
friiher bekannten Quecksilber- Ausflussthermometers. Wie bei diesem 
ist auch.bei jenem das obere Ende offen und zu einer feinen Oeffnung 
ausgezogen , welche zur Erleichterung des Ausflusses seitwarts umge- 
bogen ist. Die Theilung des Instrumentes ist auf diejenige irgeiid 
eines sehr genauen Thermometers reducirt , so dass bei miissigeri 
Temperaturen die Anzeigen beider Instrumerite iibereinstimmen. Ueber 
eine gewisee Temperatur hinaus , die im Voraus festgestellt ist , hat 
nber daa Quecksilber in der RBhre des Geothermometers keinen Platz. 
Ein Theil davon fliesd aus. Wieviel dies betragt, erkennt man bei 
wieder eingetretener niedriger Temperatur aus der Differenz des Queck- 
eiiberetandes im Normalthermometer und im Geothermometer , sobald 
beide Instrumente genau dieselbe Temperator angenommen haben. 
Eine Queckeilbereiiule von der Lange dieser Differenz zn der Liinge 
der fliiasigen Saule im Geothermometer von der Ausmiindung an hin- 
zugerechnet und nach dem Verhgltnisse der Theilung des Instrumen te$ 
in Warmegrade reducirt, giebt an,  urn wie vie1 sich das Maxirnam 
iiber diejenige Temperatur erhoben hatte, bei welcher die Quecksilber- 
siiule gerade bis zur Miindung des Robres gelangt war. Vor Brginn 
eines neuen Versuches muss die Rohre wieder mit Quecksilber gefiillt 
werden. Um diese Operation in bequemer Weise bewerkstelligrn zu 
konnen, ist urn die Oeffuung der Rohre ein kleines Gefass von Glas 
angeschmolzen, welclies eine geringe Menge Quecksilber anthhlt, YO 

dass die zur Seite gebogene Spitze, so lunge sich das Instrument in 

") Beschi eibung eines Maximurnthermometers und rinigcr damit angestallter 

Verilnderte Construction des Geotheruioii~etcrs und Temperaturbastimmu~~ge~~ in 
Versuche in einem Bohrloch zu EUdersdorf. 

dem Bohrloche zu Pitzpuhl. 

Pogg.  Ann. XXII.  136. (1x31). 

Pogg.  Ann. XL. 139.  (1837). 
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senkrechter Stellung befindet, fiber dem Spiegel des Metnlles bleibt, bei 
gereigter Stcllong aber in die Fliissigkeit eintaucht. 

Mitteivt dieses Inetrnmentes hat M a g n  u s  die Temperaturzunahme 
zunachst in dem 655 Fuss tiefen Bohrloche ton Riidersdorf und spater 
in einpm Bohrloche von Pitzpuhl, welches aber nur  eine T i d e  von 
457 F U S S  besass, gemessen. In  beiden Fallen stieg die Ternperatur 
regelmassig mit der wachsenden Tiefc. In  der zweiten Versuchs- 
reihe betrug die Temperarurzunahnie ungefabr lo R. fur je 100 Fuss. 
Errnan halte ails seinen Rijdersdorfer Vercwchen geschlossen, dass die 
T ~ ~ ~ p c r : . r o ~ e r b o h i i n g  uui 1” R. schon bei einer Zunahme der T i d e  urn 
90 Fuss Prfclge. 

Die Vorliebe, mit welcher unser Freund die Erscheinungen stu- 
tlirre, d e n t ~ ~  wir auf dern Grenzgebiete zn ischen Physik und Chernie 
ht>gegnen, mussten s h e  Aiifmerksauilteit, schon friihzeitig dein Processe 
aes Giedens, gberhaupt der Darnpfbildung. zulenkem. In der That hat, 
er dann auch diesen Erscheinungen in deni Zeitratime zwischen 1836 
und 1861 nicht weniger als vier griissere Aufsiiitzc gewidrnet*). 

Wer diese schiinen Arbeiten mit Auf‘merksumkrit gelesen hat, 
der muss die Ueberzeugung gewonnen batten, dass der  Verfasser der- 
selben zur Begriiniiung unserer gegenwtirtigen Anschai:ungen iiber 
deii Sie.deprocess srhr wesentlich beigetragen hat,  wenn ee auch nicht 
irniner mijglich ist. bei einer Ersclreinung, iiini deren Aufklgrurig so viele 
ausgezeichnete Forscher wie - nach Wa t, t,-- G a y  -Lu s s  a c ,  F a r a d  ay,  
l t u d  berg ,  Regnanlt irnci Anderr, hiiufig gleichzeitig oder doch fast 
gleichzeitig twrniiht gew’:xn sind, den besmnnderen Antheil eines Jedeii 
unzweifehaft, fe’rstzusEellen. 

Man way friihrar sehr allgernein der  Ansicht, dass die wLhrend 
tlrs Siedex so iizptig eiutretenden Temperaturschwankiingen. inshe- 
sai~dere das intcrmittirerrde, zeitweilig von heftigeiti Aisf’st.ossen be- 
gieitete Siedcn ziimal von der Beschaffenheit der Gef5ssw:inde abhan- 
gig sei; acch schieii diese A nnahme durch die bekannte Erfahrung 
gerechtfertig; ~ dass in den meisten Fdlen  das Stosseri vollkommer~ 
beseirigt w i t d ,  wenn man kleine Stiicke Platiirdraht. iiad aelbst aus- 
geglEitite unli w i d e r  erkaltete Holzkohle vor Beginn des Giedens in 
die Pliissigkeit geworfen hat. 
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Dass zur Herrorbringung von Dampf blasen auch die Cohasion 
der Wassertheile aufgehoben .werden miisse, ist zwar schon friiher aus- 
gesprochen worden, Magni i s  ist jedoch wohl der erste gewesen, der 
die gaiize Bedeutung diesrs Widerstandes hervorgehoben und bestinimt 
darauf hingewiesen hat, dass in  Folge dessellen die fliissigen Theil- 
chen, wenn sie sicti im. Innern der Masse in Dampf verwandeln sollen, 
stets eine hohere Temperat.iir annelimen miigsen, als die ist, welche deal 
Spannungsmaximiim des Dampfes unter deiii herrschenden Druckr? ent- 
spricht; es ist dies ja eben der Orund, wesshalb wir jetzt bpi der Siede- 
pnnktsbestimmung das Gefgss des Thermometers nicht in die siederrde 
Iplussigkeit senken, sondern nur in den von der Fliissigkeit bereits ge- 
t.rennten Danipf einliiillen. 

Mijgiicti , dass es gerada diese Eriirternngen von hlagn u s  gt:- 
wesen sind, welche D o n n y  *) zu den rnerkwurdigen, bald darauf ver- 
iiflentlichten Versucben angeregt habun, in denen der Navhweis gc- 
lief'ert wird, dass die Widerstandskraft des Wassers gegen die Ver- 
dampfiing, d. b. die Cohasion der Wassertheilchen bei ganzlicher Ab- 
wesenheit von Luft, auvserbrdentlich gross isl, iuid eigentlich nur da 
mit Leichtigkeit uberwunden wiril, wo es einrm leeren oder mit Gas 
erfiilltcn Raume angrenzt, also z. B. a n  der OberRachc des Wassers. 
Ganz luftfreies Wasser konnte bei gewiihrrlichem Luftdruck unter 
gutistigen Umstanden bis zu 135" C. erhitzt werden, ehe es zu &den 
begann. Durch die kleinste Lofiblase wurde freilich dieser Wider- 
stand aufgehoben. Aucli korinte nian sicher sein, wenn das iiber deli 

gewiihnlichen. Siedepunkt erhitzte Wasser plijtzlich zum Sieden kani, 
die Gegenwart einer Luftblase sich inimer nachweisen liess. I n  der 
That beruht die alltaglich erprobte Fiihigkeit des Platins das Siedeii 
der Fltissigkeiten zu erleichtern, Iediglich auf  der Hnrtnackigkeit, mit 
welcher dieses Metall die Luft auf  seiner Oberfliiche verdichtet. Durcti 
larige fortgesetztes Kochen mit Wasser geht dern Platin, mit der von 
der OberHache allm5hlich Rich abtrennenden Lnft , diese Eigenschaft 
vollkcmmen rerloren. 

In SalzlGsangen ist die Aoziehung , welclie die fliissigen Tlitde 
gegen einander, und also such gegen die gehildetcn Dimpft! aussern, 
grijsser ah in reitiem Wasser, daher auch die TemFeratur hiiher seiu 
Inuss, bei weleher die Dampfe sich loereissen k b n e n  oder, was 
dasselbe sagen will, die Fliissigkeit sit'dei. 

So begreift man die bemerkensweri,he Erscheinung, dass bei 1000 
gesattigter Wasserdanipf, welchen man i n  Salzwasser von 1000 ein- 
fiihrt, zum Theil niedergeschlagen wird und die Temperatur der Fllis- 
sigkeit erhiihen muss, Levor die Danipfblasen [n i l  derselben liiihereti 

*) D o  11 ny, Ueber die Colib;aiuri der Fliissigkeit,eii uiid dvrcri Adlliirenz an starron 
Hi5rpern. Pogg.  Anu. L S V I I .  5 t i i .  
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Teinperntur ails der Salzliiwng wieder itufsteigm konnen. Nach 
Herstellung eines Gl~.ichgr.wichtuziist~ndes der Fllssigkeit,stemperatur, 
welclie sich i n  Polge dea nun eintrrtcnderc Verdmripft-ns nicht haher 
steigerii liisst, wild also fortwAhreiid ein 'I'heil des einstronienden 
Dampfes, iiidem er sich wieder in fliissigev Wrtsser verwandelt, 
d w u  rerwendet , durcb seitie freiwerdends Wirme den Ueberrest 
des Dampfes auf eine hohrre Ternperatur zu bringen, und es ist 
einleuchtend, dass die aufsteigenden Dampfblasen, da eirr Theil des 
IJampfes als Wasser nit.dergeschlagen wird , unter dem Luftdrucke 
iiicht mehr gesattigt sein konnen. 

Zur Erkenntniss dieser Lochst nierkwiirdigen Thatsachen war 
M a g  n u s  durch eineReihe von selbststaridigem Versuchen gefiihrt worden, 
ohne dass er geahnt batte, dass iihnliche Reobachtungen anch bereits von 
G a y - L u s s a c  und F a r a d a y  gemacht worden warm. Auch ist das 
Verdienst, diese Erscheinungeri aufgekliirt zu haben, viele Jahre hindurcll 
fast ausschliesslicli unserrn Freunde zugeschrieben worden, l i s  er selber 
auf den Antheil aufmerksam gemacht hat., vvelcher seiiren Vorgangern 
gebiihrt"). 

Es ist lange Zeit unbekannt geblieben, dass die Dampfe, welche 
unter dem Luftdruck aus kocbenden Salzlijsungen unniittelbar anfutei- 
gen, eine hohere Temperatur besitzen, als die dem Spaiinungsmaxirnum 
bei dem herrschpnden Loftdruck entsprechende, d. h. also ala looo. - 
Man glaubte vielmehr fast allgemein, dass die aus wassrigen Salz- 
lijsungen entwickelten Diimpfe in allen Fallen dieselbe Tempe- 
ratur annehmen, nrit welcher der Dampf unter gleichem Drucke 
aua reineni siedenden Wasscr entweicht. Die friiheren Beobachter 
hatten unbaachtet grlassen, dms die von Clem Dampf uber dern sie- 
denden Wasser umhiillte Thermometerkugel , wenn ihre Temperat.ur 
liiedriger ist, als die der siedenden Fllssigkeit, auf ihrer Oberfliicbe 
Wasser verdichtet, urid in Folge dessen nur  die Temperatur der von 
ihrcr Oberfliiche verdampfenden, aber stets wieder erneuerten Pllssig- 
keit aiizeigen kann. Der hieraus herrorgehende lrrthuni laisst. asich 
nur dadurch vermeiden, days man das Thermometer vor dem Einsetzen 
noch trocken weit uber die Siedeteniperatur der Salzlosung erhitzt. 
Die zablreicherr bei der Anstellung diesus Versucbs eintretenden 
Schwierigkeiten hat M a g n  us durch die Construct.ion eines ihm eigen- 
tiiiitnlicheri Apparat.es beseitigt. 

Ihdlich fand M a g n  u s ,  dass die Sparinlrraft der Dampfe einer 
Mischiing zweier sich gegenseitig auflosender Fliissigkeiten stets ge- 
ringer ist, ah die Summe der Spannkrafte ihrer Bestandtheile bei 
derselben Temperatur, und dass diese Spannkraft abhangig ist von 
deni Verhiiltniss, in weleheni Leide Fllssigkei.ten in der Mischang vor- 

*) Pogg. Ann. CXII. 411. 
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handen sind. So vermindert sich z. B. die Spanilkraft dea Aethers i n  
der Barometerleere, sobald man eine damit mischbare Fliissigkeit, wie 
Alkohol, zufiihrt. 

Anders verhalten sich die Dampfe von E'liissigkeitsgemengen, wie 
Wasser und Terpentiniil, deren Bestandtheite ganz getrennte Schichten 
bilden. Bei diesen ist die Spannkraft Jes  Darnpfgemenges gleich 
der Summe der Spannkriifte der Qemeirgtheile, ganz so wie es das 
D a1 t o n  'sche Gesetr verlangt. Wenn die fluchtigere Fliissigkeit die 
unterste Schicht bildet, so zeigt sich die Temperatur des Dampfge- 
menges immer etwas niedriger, ale die Siedetcmperatur der fliichti- 
geren Fliissigkeit. 

Wenn scbon die Versuche iiber den Siedeprocess das lnteresse der 
Chemiker ebensosehr wie der Physiker beansprucben, so gilt dies in 
fast noch hijherem Grade von den Arbeiten iiber die A u s d e h n u n g  
d e r  L u f t  und die S p a n n k r a f t  d e s  W a s s e r d a m p f e s .  Die Ergeb- 
nisse dieser Unterauchungen getioren jedenfalls zu den scbiiusten 
Erfolgen unseres verewigten Freundee, und wiirden allein hingereicht 
haben, ihm fir alle Zeiten einen ehrenvolien Platz unter den Natur- 
forschern dieses Jahrhunderts zu eichern. I n  keiner seiner anderen 
Arbeiteii zeigt sich die Eigenart seiner Forschung, sein unermiidlicher 
Fleiss und seine unbeirrbare deutsche Gewissenhaftigkeit in glanzen- 
derem Lichte, als gerade in diesen Experimentaluntersuchungen und zu- 
inal in seinen Studien iber  die Ausdehnung der Gase. Auch k m n  
das hohe Verdienst, welches sicb M a g n u s  u i i i  die Feststellung der 
Ausdebnungs- und Spannungsconstanten erworben hat, nicht entfernt 
durch den IJmstand beeintriichtigt werden. dass abnliche und aller- 
dings ansgedehntere Untersuchungen fast unniittelbar nacb dern Br- 
kanntwerden seiner Resultate von R e g n  a u 1 t veroffentlicht wurden. 
1Srachten doch diese Untersuchungen fast durchgchends Bestiitigung der 
Magnus'achen Zahlen und sah sich doch R e g n a u l t  i n  einigen Fallen, 
in denen Uebereinstimolung gefehlt hane, spbter veranlasst, seme 
erstrn Angaben zu berichtigen. 

Die Wissenschaft hat sich in der That  Gliick zu wiinschen, dass 
gerade durch die noheru gleichzeitigen und von eiuander vijllig un- 
nbhangigen Arbeiten zweier so bewahrter Forscher , die Kenntiiiss 
einer Reihe der unentbebrlichsteri Grundlagen physikalischer und 
chemischer Untersuchungen nunmehr wohl als iiber jeden Zweifel er- 
hoben betrachtet werden darf. 

Em die hfagnus'sche Arbeit iiber die Ausdehnung der Luft 
iliiwn ganzen Umfange nach wiirdigen zu konnen, mussen wir uns i n  
die Zeit zuriickversetzeii, welche diesen Versuchen unmittelbar vor'aus- 
glng. 
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Vor dem Jahre 1837 war man der  Ansicht, dass keine Constante 
der Physik rnit griisserer Sicherheit bestimmt sei, ah  der Y O U  G a y -  
L u s s a c  errnittelte Ausdehoungscoefficient der Luft. Denn abgesehen 
vo1: deni grossen Zutrauen, welches allen Zahlenangaben dieses beruhm- 
ten Forschers mit Recht geschenkt wurde, schien aus den nabezu 
gleichzeitigen Messungen D a1 ton ' s  fast dieselbe Zahl hervorzugehen, 
un3 ziim Ueberfluss war  dieselbe auch von D u l o n g  und P e t i t  gele- 
gantlich ihrer klassischen Arbeit iiber die Ausdehnung der Guse i n  
hiiheren Temperaturen als richtig bezeichnet worden. 

M a  daher im Jahre 1837 R u d b e r g  ") eine neue Arbeit iiber die 
A~isdel inung der  Luft veriiffentlichte, welcbe eine von der G a y -  
L u s  s a  c'schen abweichende Zahl brachte, so fand diese Angabe xiur 
twi den Wenigsten eine giinstige Aufnalirne, zumal auch die Versuche, 
auf welche R u d b e r g  seine Angabe stiitzte, nicht eben umfangreich 
waren, und ihre Fortsetzung und Erweiterung in  Folge seines friihen 
Todes unterblieb. 

lndessen die Richtigkeit einer , wenn truch vorher allgeniein an- 
erkaunten Constanten, war gleichwohl durch Beobachtungen eines 
genchteten Forschers zweifelhaft geworden. Neue Untersuchungen 
waren dringend geboten. M a g  n u s  unterzog sich dieser hochst wich- 
tigrn, aber auch hochst rnuhevollen Arbeit ""), denn ee handelte sic.h be- 
greiflich nicht darum, zu den hereits vorhandenen Angaben nocli nt?ue 
hinzuznfiigen, sondern es musste vor Allein der Werth sammtlicher 
fruherer Angaben eiuer sorgfiiltigen Prufung unterworfen werden. 

Diese Priifung fiihrte. denn auch alsbald zu einem ga in  iiber- 
rasc.benden 1 '  *:ebniss, insofern die einerseits von G a y  - L u ssac ,  
atidererseita k o i i  D a1 t o n  gegebenen Zahlenwerthe, deren riahe Ueber- 
tir~r;timriiung iiiiin seltsamer Weise angeuornrnen tiatte, in Wahrheit 
weit. iiuueiiiaiider liegen. Nach Gay. .  1, U R Y  a c  betragt die Busdelinurig 
v o n  1000 Volntnen Luft durch Erwlrinung von O 0  auf lOO", wenn 
dr r  L)i~iicI; unverandert bleibt, 375 Volume. D a l t o n  farid, dasv 
101iO Voliiine Luft v o n  55" F = 120,7S C ,  bis Zuni Siedepunkte des 
W-:tswr?i, also uni ein Temperaturintervall vcln 100 - 12,78 = 87O,'22 
rrwiirrnt . uiii 325 Volume zunehmen. Hiwnach berechnet sich die 
A ~ . ~ a d ~ h i ~ u i ~ g .  welche 1000 Volume Luft beim Erwarrneu urn einen Trm- 
~,(,i.atiir.uiiterrc'hied von 100° erleiden, auf 372,6 Volume. Es ist namlich 

t);t i i i i n .  sngte man, G a y - l u s s a c  375 Volume gefunderi hat, so dient 
die eiue diescr Zahleu der Richtigkeit der andwen zur Bestiltigung. Diesr 

*) R u d b e r g ,  Ueber die Ausdehnurig der trockenen Luft zwischen 0 "  uud 

Pogg. Ann. LIV G O 1  
100° C. Pogg.  Aun. XLI. 271  u. XIJV, 119. 

**) Ueber die Ausdehnuny der  Gase durch die Warme. 
uucl Li- .  1. (1841). 
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unmitlelbare Vergleichung beider Zahlenresultate ist jedoch vollkommen 
irrig, weil beide Zahlen, wenn auch fiir denselben Temperaturun- 
terschied geltend, sich gleichwohl auf Luftvolume von ganz ver- 
scbiedener Ausgaiigstemperatur beziehen. Die Bedeutung dieser Ver- 
schiedenheit wird vielleicht am deutlichsten hervortreten, wenn wir 
dem Ausdehnungscoefficienten der Luft die Form eines gemeinen 
Rruches geben. Setzt man zu dem Ende die Gay-Lussac ' sche  Zahl 
0,00375 gleich &, so will das heissen, dass 267 Volume Luft bei 
Oo gemessen und anf to  erwarmt, sich in 267+t Volume verwan- 
deln. Mit gleichem Rechte aber sagen wir auch: 267 4- t Volume 
Luft bei t o  gemessen und auf To erwarmt, verwandeln sich in 
267 + T Volume. Es berechnet sich hiernach der Ausdehnunga- 
coefficient fur jede bestimmte Anfangstemperatur t nach G a y - L u s s a c  
auf 1 

Nach den Versuchen von D a l t o n  ist der Ausdehnungscoefficient fiir 
t = 12,78 C: 

267 f t. 

0,003726 = 
1 

268,4 
_ _ _  

Folglich, wenn man von dem Volum bei 00 ausgeben will: 
1 1 - -- 

268,40 - 12,78 255,62 
R u d b e r g  faod, auf das Volum bei Oo bezogen, den Ausdehnunge- 

coefficienkn : 

- 0,003646. 274,3-- 
Die D a l t o n ' s c h e  und die R n d b e r g ' s c h e  Zahl entfernen sich 

also von der G a y -  Lussac ' schen  im entgegengesetzten Sinne, und 
zwar die erstere sogar noch weit mehr als die letztere. 

G a y  - Luss  a c  hatte bekanntlich die Volumvergrosserung der 
Luft durch ErwRrrnung unmittelbar gemessen, indem er eine Quantitat 
trockner Luft in eiriern Glasbehalter voii Thermometerform mittelst 
eines Quecksilberfadens abschloss. Durch Erwarmung der Luft wurde 
diesel Faden vorwarts geschoben, bei der Abkiihlung zog er sich 
wiedcr zuriick. Der Behalter war calibrirt und so konnte das Ver- 
haltniss der durch die Warme bcwirkten Volumveranderungen direct 
gernessen werden. 

Nach demselben Verfahren bat M a g n u s  mehr als 30 Versuche 
ausgefiihrt. Sic lieferten im Mittelwerthe die Zahl 0;00369, zeigten 
jedocli untereinander keine grosse Uebereinstimmung, denn die Fehler- 
grenzen schwankten zwischen 0,003598 und 0,003877 ; er  iiberzeugte 
sich in der That ,  dass es unmoglich war ,  mittelst des Quecksilber- 
pfropfs die innere trockene von der ausseren feuchten Luft auf die 
Dauer absolut abzuschliessen. 
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Unrerkennbare Vorziige, dieser Methode gegeniiber, bot die nach 
R u d b e r g  genannte, bei welcher nicht eigentlich die Ausdehnung der 
Luft gernessen w i d ,  sondern ihre bei constant bleibendem Volum rnit 
der Ternperatur sich andernde Spannkraft, yon der dann wieder, so 
weit das M a r i o t t e ' s c h e  Gesetz Geltung hat, die Ausdehnung durch 
Erwarmung und unter constant bleibendern Drucke abhiingig ist. 

Hier fie1 also jede Volummessung weg iind die von volumetrischen 
Messungen unzertrennlicben Fehier waren beseitigt. Es geniigte fiir 
die Untersuchung eine rnassige Luftmenge, deren Temperaturiinderung 
sich eben deshalb mit grijssercr Leichtigkeit gleichformig bewerkstelligen 
liess. Eine Verunreinigung der in dem Behalter des Lufttherrnorneters 
einmal eingeschlossenen und wohlgetrockneten Luft war wiihrend der 
Dnuer einer Versucbsrrihe nicb t zu befiirchten, ja nahezu unmoglich. 
In der That  bedurfte es nur einer sehr sorgfaltigen Reobachtung der 
Temperatur zu Anfang und zu Ende des Versiichs, sowie genauer 
Messung der Quecksilberdrucksaule, welcher die eingescblossene Luft- 
menge ausgesetzt werden musste, um wahrend der Dauer des Ver- 
suchs ihr Volum nnverandert zu errhalten. Die schliesslich notbwendige 
Correction wegen Ausdehnung des Glasbebalters konnte auf das Haupt- 
resultat nur geringen Einfluss iiben. 

Auf diesem Wege hat M a g n u s  aus dem Mittel rnehrerer fast 
iibereinstimrnender Versuche die Volumerweiterung trockener Luft 
zwischen dem Schmelzpunkte des Eises und dem Siedepunkte dea 
Wassers unter 28 Zoll Druck, im Verhgltnisse von 1 zu 1,3665 be- 
stimmt. Da innerhalb dieser Grenzen das Quecksilberthermometer 
mit dern Luftthermometer gleichen Schritt halt, so kann man auch 
sagen, der Ausdehnungscoefficient der Luft fiir j e  lo dee Quecksilber- 
thermometers betriigt zwischen diesen Grcnzen : 

1 
0,003665 = 2 j 5  

des Volurns bei O o .  
Dafiir ist, wie bekannt, gegenwiirtig fast allgemein die Zahl 

1 
273 
- = 0,003663 

angenommen worden. 
Der  Ausdehnungscoefficient des Wasseretoffs, auf dieselbe Weise 

bestimrnt, wurde urn ein Weniges geringer, (der der Kohlensiiure schon 
merklich grosser, endlich der  des sehwefligsauren Gaees hetrachtlich 
grosser gefunden. 

Unter den etwas spiiter bekannt gewordenen von R e g n a u l t  ge- 
fundenen Zahlen ergab sieh, was die Luft anlangt, eine absolute 
Uebereinstimmung. Fur Wasserstoffgas fand zwar R e g n a u l t  .Anfangs 
eine etwm grossere Zahl und fiir kohlensaurcs und schwefligsaure8 
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Gas geringere Abweichungeii von der Ausdehnung der Luft als 
Magnus .  Die betreffenden Angabcn bat er jedoch spater durch 
andere ersetzt, welche den von Magn u s  mitgetheilten sehr nahe 
kommen. 

Einige dieser Arbeit sich anschliessende Versuche, obwohl einer 
vie1 spateren Zeit angeharig , miigen anhangsweise hier noch kurz 
erwahnt werden. 

Schon iifter ist die Frage aufgeworfen worden, in wie weit 
die Verdichtung der Gase an der Oberflache des G&s einen Einfluss 
auf die Verscbiedenheit der beobachteten Ausdehnungscoefficienten 
haben kiinnte. Auch M a g n u s  hat sich mtt dieser Frage beschaftigt. 
Seine Untersuchungen iiber diesen Gegenstand, von denen e r  nur ge- 
legentlich einige Mittheilungen gemacht hat"), eind jedoch unvollendet 
geblieben. 

Aue der veroffentlichten Notiz ist als bemerkenswerth hervorzu- 
heben , dass der Ausdehnungscoefficient der echwefligen Siiure durcb 
die Attraction cfes Glascs zwar nicht uoerheblich, jedoch auch nicht 
so betrachtlich rergriissert erscheitit, um aus diesem Umstande allein 
den Unterschid zwischen den fiir diesee Gas und f i r  die Luft gefun- 
denen Zahlen zu erklgren. 

Mit Hiilfe des Lufttbermometers bat M a g n u s  auch die Aus- 
debnung der Lcft mit der des Quecksilbers in Glasgefassen b e i  
h o h e r e n  T e m p e r a t u r e n  bis nahe zum Siedepunkte des Queck- 
silbers verglichen **). E r  gelangte sehr nahe zu denselben Znhlen, 
welche auch D u l o n g  und P e t i t  gefunden hatten; nach diesen Beob- 
achtern bleiben die durch die absolote Ausdehnung der Luft, welche als 
gleichformig vorausgesetzt wird , gemessenen Temperaturen hinter den 
Anzeigen des Quecksilberthermometers, schon iiber 1000 hinaus, merk- 
lich zuriick, so dass der Unterschkd bei 1500 des Quecksilberthermo- 
meters schon mehr als l o  C. und bei 200° beinahe schon 3 O  aus- 
macht. Zu diesem iiberraschenden Resultate batten D u 1 o n g  und 
P e t i t  unmiiglich gelangen kiinnen, wenn sie die Ausdehnung der 
Luft nach dem G a y  - L u  ssac'schen Ausdehnungscoefficienten be- 
technet batten. 

Dessen bedurfte es aber auch nicht bei ihren Versuchen, weil sie 
den Gang des Quecksilberthermometers mit dem des Luftthermometera 
nicht nur bei hiiherenTemperaturen, sondern auch zwischen 00 und looo 
verglichen hatten. Bei der Berechnung ihrer Resultate konnte daher 

7 Ueber die Verdichtung der Gase an der Oberflllche glatter Kiirper. 

n, Ueber die Ausdehnung der Luft bri hSheren Temperatwen. 

Pogg. 

Pogg. Ann 
Ann. LXXXIX. 604. (1858). 

LVII. 177. (1842.) 
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sehr wohl die Volunireriinderung swischen 0"' und 1000 den Veranderun- 
gen, welche bei liiiheren Temperaturen eintraten, zu Grunde gelegt sein, 
ohne dass der Ausdehniitifi8cc)efticirnt selbst in Anwendung gekommen 
war. E s  ist. zu bedanern ~ dass die Originalgrundlagen der Versuche 
ron D u l o n g  iind Pe .  t i t  nic:ht niitgetheilt worden sind und iiberhaupt 
nicht mehr vorhanden zu sein scheinen, soinst wiirde sich der richtige 
Ausdebnungsc.oefficient dcr Luft wohl herite noch aus ihren Beob- 
achtungen ableiten lassen. 

Uebrigens giebt Magi1 u s  selbst seine Freude dariiber zu erkennen, 
dass durch seine Albeit, die Zahlen von D u l o n g  und P e t i t  bestatigt 
werden; man sehe, sag[. er ,  dass diese Physiker genauer uncl zuver- 
lassiger gearheitet haben, als man atis ihrer eigenen Angabe, dass sie 
den Ausdehnungscoefficieriteii zwischen 0 0  und 100° eben so gross als 
G a y -  L u s s  a c  gefunden haben, su schliessen sich berechtigt glaubte. 

Gleichzeitig mit Magii us hatte aueh I R e g n a u l t  iiber denselben 
Gegenstand gearbeitet war aber zu wesentlich ahweichenden Resul- 
taten gekornmen. Denn wiihrend nach h l a g n u s ,  gleich wie nacb 
D u l o  n g und P e t i t  , die scheiribare Austdehnung des Quecksilbers 
in Glasgefassen, also auch in den Thermoiinetern, von 100O aufwarts 
verhiiltnissmassig stet.s bedeutender ist als die absolute Ausdehnung 
der Luft , und bei 330" des ($uecksilbertliermometers schon zwischen 
9 und loo  ausmacbt, hat R e g n a u l t  gefunden, dass in Glasbehaltern 
Luft und Quecksilber in  ihrer Ausdehnung bis zur Temperatur von 
200U gIeichen Schritt halten, dass bei 2500 das Quecksilber der Luft 
nur urn OU,3 und selbst hei 3500 nur um 3O,3 vorauseilt. 

Darauf' hin hat Magri u s  seine Versuche niit der peinlichsten 
Sorgfalt wiederliolt, und brsonders auch datrauf Riicksicht genommen, 
dass die gewiihlten Thermometer, Luftthermometer una Quecksilber- 
t.hermometcrrl von derselben Glassorte gefertigt waren (weil R e g n  a u l  t 
diesen Umstand als wesentlich wichtig hervorgehoben hatte), ohne gleich- 
wohl andere Resultate als vorher erhalten zu kiinnen. 

Es ware gewiss im Interesse der Wissenscbaft, wenn aucb 
R e g  R a u l  t sich entsehliesseri konnte, seinerseits der Quelfe jetier 
Verschiedrnheiten nachzuspiiren. Denn so lange diese Verhaltniss- 
iingeklart bleiben, sind die in neuerer Zeit iiblich gewardenen Reduc- 
tioneii der Angaben des Quecksilbertliermoineters auf das Lufttbermo- 
meter eiemlich werthlos, Messungen aber, die mit dem Lufttberino- 
uieter direct ausgefiihrt, worden sind , geotatten keine Vergleichuiig 
mit den Angaben des Quecksilberthermometers. 

Im eugsten Zusainmenliairge mit den Versuchen iiber die mit 
dar ErwHrmung zunehmeiide Spannkraft der Luft  stelieri die Uuter- 
siichungen iiber die Spannkraft der Wasserilampfe '). Ein Luft.thermo- 

*) Vrrduche iiber die Spuuokriil'te des Waseerdumpf'a. P u g g. Anti. LXI. 225. ( 1  844.) 
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meter derselben Art, wie das bei jenen rerwendete, diente M a g n u s ,  
urn die Ternperatur der gespannten Diimpfe ZII niessen. Auch ge- 
brauchts er dieselbe Heizvorrichtung, urn eine lieliebige const,ant 
bleibende Temperatur hervorzubringeii. Dieselbe bestand aus einem 
Kasten von Eisenbleeh, welchen drei andere Iiasten con ahniicher 
Beschaffenheit in der Weise umgaben, dass zwischen je  zwei Blech- 
wanden eine Luftschicht von 22 Zoll blieb. Die Kasten h i n g e n  in 
einander, urn jeden metnllischen Zasammenhang in den unteren Theilen 
zu vermeiden. Nur der iiusserste Kasten wurde mittelst einer A r -  
g a n d  'schen Spirituslarnpe erwarmt. Die Warme drang in Folge 
dieser Anoidnung freilich niii sehr langsam in den inneren Raum, 
erzeugtr, aber dafiir in diesem Raume eine, j e  nach der Starke 
der Flamrne verschiedene, seltr gleichformig sich erhaltende Tem- 
peratur. 

In deruselben Raume mit dem Qefasse des Luftthermometers 
befanil sich ein luftleerer mit reinem Inftfreien Wasser gefiillter 
Wasbehalter, in welchem die Darnpfe erzeugt wurden, deren Spann- 
kraft nach Aussen sich fort,pRa.nzend, durch den Gegendruck einer 
Quecksilbersaule gemessen wurden. Die Hohe der letzteren , welche 
yon dem Eindruck der Warme des Heizapparates geniigend entfernt 
war ,  lronnte gleich der driickenden Quecksilbersaule des Luftthermo- 
meters mittelst eines Eathetometers abgelesen werden. 

Die grosse Sorgfalt. welc.he M a g n u s  auf die Herstellung und 
wiederholte Priifung seines Apparates verwendete, wurde durch den 
Clew inn einer Zahlenreihe von seltener Genauigkeit und Verlasslich- 
keit belohnt. Leider ist die Reihe nicht sehr ausgedehnt und er- 
streckt sich nur auf die Ternperaturen zwischen - 6 bis + 104O. 

In den mitgetheilten Originalzahlen zeigen Rich die Fehlergrenzen, 
namentlich bei den Reobachtnngen uber 20° hinaus, allerdings nicht 
ganz gering, und M a g n u s  hebt mit der ihm eigenen Offenheit hervor, 
dass er  grijssere Uebereinstimmiing nicht zu erreichen vermochte. Auf 
die nach den Mitte?werthen berechneten Spannkrafte war dies indessen 
ohne Einfluss, wie man am deutlichsten daraus erkennt, dass die nicht 
lange nachher von Regrr a u l  t gegebeiien und aus vie1 umfangreicheren 
Messungen abgeleiteteu Spannkrafte mit den in der Magnus 'schen 
Tabelle enthaltenen fast identisch sind. 

Eice andere Reihe thermischer Untersuchungen, mit denen sich 
M a g n u s  seit dem Jahre 1861 wiederholt beschaftigt hat ,  betrifft die 
Verbreitungsweise der  Warme in Gasen, sowohl durch Leitung wie 
durch Strablung. Die erste Veranlassung zu dieser Untersuchong 
gab ihm. wie er selbst sagt, die interessante Beobachtung von G r o v e r ) ,  
___-_ 

*) G r o v e ,  on StAe t$wt i!f surrounding media on Voltaic ignition. Phil. 
Mag. [3] XXXV. 114. 



dass ein von Wasserstoff umgebener Platindraht beim Durchgange 
des galvanischen Stromes weniger stark ergliiht, als wenn er in 
atmospharische Luft oder eine andere Gasart eingehiillt ist. P o g g e n  - 
d o r f f  *) hatte die Ansicht ausgesprochen, dass diese Erscheinung auf 
denselben Gesetzen beruhe, welche D u l o n g  und P e t i t  fiir das Er- 
kalten eines auf gewohnliche Weise erhiitzten Kiirpers festgestellt 
haberi und spater hatte Cla usius**) die [Jebereinstimmung zwiseben 
den von D u l o n g  und P e t i t  gegebenen Z,ahlen und den Resultaten 
G r o v e ' s  nachgewiesen. M a g n u s  seinerseits vermuthete, dass eine 
besondere Leitungsfahigkeit des WasserstoRs fiir die Warme mit im 
Spiele sein kijnne. 

Dase die Gase einen gewissen Grad  der  Leitfahigkeit in dem 
Sinne wie feste und fliissige Korper besitzen miissen, IHsst sich nicht 
in  Abrede stellen, denn sie vermijgen den OberflBchen der Korper, 
je nachdem diese eine hohere oder niedere Temperatur als sie selbst 
besitzen, entwsder Warme zii entnehmen oder abzugeben; ferner weiss 
man, dass warmere und kiiltere Gasmassen, zusammen gemengt, ihre 
Temperatur wechselseitig ausgleichen. - Wenn demnach die Gase 
die Warme leiten, so ist es auch denkbar, dass verschiedene Gase 
dieses Vermiigen io ungleichem Grade besitzen. Um diese Frage 
experimental zu priifen, bedient sich hfag nos  ,*) eines Apparates ron 
folgender Einrichtung. Auf ein cylindrisches senkrecht gestelltes Gefass 
aus sehr diinnem Glase von 56"" Weite und 160"" Hohe, ist ein zweites 
offenes Glasgefass von demselben Durchmesser, aber nur etwa 100"" 
Hohe, aufgeschmolzen, in der Art, dass beide Behalter nur durch eine 
einzige dunne Glaswand getrennt sind. Der  die untere Miindung des 
cylindrischen Gefasses schliessende Kork ist von zwei mit Hahnen 
versehenen Glasriihren durchsetzt , durch welche man das  Gefass mit 
Luft oder anderen Gasen unter beliebigem Drucke fiillen, oder auch 
mieder entleeren kann. Seitlich ist das cylindrische Gefass etwa 50"" 
unterhalb der diinnen Glaswand mit einern Tubulus versehen, durch 
welchen ein Thermometer eingeschoben und in horizontaler Lage un- 
veranderlich befestigt ist. 

In  das aufgeschmolzene Gefass wird siedendes Wasser gebracht 
und wiihrend der Dauer eines Versuchles durch Einfiihrung von 
Wasserdampf im Sieden erhalten. Urn mittlerweile dem umgebenden 
Raume eine mijglichst constante Temperatiir zu sichern, ist der  Appa- 
rat in einem Becherglas befestigt und dieses wieder mit einem ahnlichen 
weiteren umgeben, welches bis zur Hohe des siedenden Wassers 
mit Wasser von constanter Temperatur gefiillt ist. 

*) Pogg.  Ann. LXXI. 197. Note. 
**) C l a u s i u s ,  Ueber die von G r o v e  beobrrchtete Abhkngigkeit des gelvnni- 

Pogg. Ann. LXXXVII. 605. 
'") Ueber die Verbreitung der Wilrine in den Gasen. Pogg. Ann. CXII. 467. (1861.) 

schen Gliihens von der Natur dea umgebenden Gases. 
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Durch die Art  der Aufstellung ist eiue Ausbreitung der Warme 
durch Strtjmung irn Innern des Cylinders wesentlich rerhindert. Um 
aucb den Einfluss einer directen Bestrahlung des Thermometers abzu- 
halten, befindet sich zwischen demselben und der heissen Decke ein 
Schirm aus diinnem versilberten Kupferblecb. Ganz kann auf diese 
Weise die Eiuwirkung der Strahlung allerdings nicht ausgeschlossen 
werden, weil die Strahlen der heissen Glasflache auf die Wande des 
Becherglases fallen und van diesen wieder auf das Thermometer 
reflectirt werden. 

Hieraus erklart es sich denn, dass das Thermometer, eelbst in 
dem Fon Luft fast gauz entleerten Raume, eine wesentlich hohere 
Temperatur zeigen konnte, als die der Umgebung und zwar unter den 
Verhaltnissen, unter denen Magnus arbeitete, eine Temperatur von 
ungefahr 830 C., wiihrend das Wasser in dem giusseren bcherglase 
eine constante Temperatur von besass. 

Beim Zutritt oon Luft ve-minderte sich diese Temperaturerhobung 
and zwar mehr und mehr bei zunehmendern Drucke, so dass also 
augenscheinlieh die Warmest rlthlen, Bbnlich wie ib starren und fliis- 
sigen Korpern, so auch beim Durehgang durch Gase tbeilweise ab- 
aorbirt werden. Eine Bewegurig der Wiirme durch Leitung, wenn sie 
vorhanden war, blieb unter der rnachtigeren Wirksamkeit der Strah- 
lung verdeckt. 

In ahnlicher Weise verbielt sich eine grossere Anzahl von Gasen, 
welche M a g n u s  untersucht hat. Nur  das quantitative Verhaltniss 
blieb nicht gleich. So zeigte es  sich, dass wenn man die Temperatur- 
erhijhung, welche durch den leeren Raum hindurcb etattfindet, gleich 
1000 setzt, die Temperaturerhohuog durch Luft 82, Eohlenoxyd 81, 
Grubengas 80, iilbildendes Gas 77, Cyan 75, Kohlensaure 70, Am- 
moniak 69, schweflige Saure 66 betriigt, sammtlicbe Gase unter dern- 
selben Druck, namlich dem Druck einer Atmosphiire beobacbtet. 
Eine sehr merkwiirdige Ausnahme in dieser Beziehung bildete unter 
den Gasen einzig und allein das Wssserstoffgas, iridem sein Zutritt 
in das cylindrische Gefiiss den Durchgang der  Wiirme auffallend 
mehr forderte als selbst der leere Raum, und zwar zunehmend mebr 
bei erhiihter Dichtigkeit, so dass unter dern Atmosphirendruck das 
Thermometer bis zu 280 stieg, wabrend es im leeren Raum nur 230 
angenommen hatte. Die Ternperaturerhijhnng durch den leeren Raum 
wieder == 100 gesetzt, ist durch den Waeserbtoff eine Temperatur- 
erhohung van 111 erfolgt. 

Da diese Erhohung unmogtich von einer rermehrten Strahlung 
abhbgig sein konnte, so glaubt M a g  n u s ,  dass durch diesen Versuch 
eine derjenigen der Metalle ahnliche Leitfahigkeit des Wasserstoffs 
fir die Warme erwiesen sei. 
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Es braucht kaum darauf hingewiesen zu werden, wie vie1 des 
Verfiihrerischen die Annahme einer Warmeleitungsfahigkeit des Wasser- 
stoffs fur den Chemiker besitz!, zumal in der gegenwartigen Zeit, in  
welcher der Begeisterung fiir die metitllische. Natur dieses Elementes 
aus G r a h a m ’ s  merkwurdigen Versuchen iiber das Palladium-Hydro- 
genium neue Nahrung zugeflossen ist. Gleichwohl darf es nicht un- 
erwahnt bleiben, dass obxhon die’ von M a g n  u s wahrgenomrnenen 
Thatsachen niemals in Zweifel gezogeii w,orden sind, - dies wiirde ja 
bei einem so umsichtigen und gewissenhaften Beobachter vollkornmen 
unzulassig sein - sich dennoch Stimmen erhoben haben, welche 
die aus den Versuchen gezogene Schlussfolgerung beanstanden. So 
wird es Manchem schwer, Angesichts der Russcrsteii Langsamkeit, 
rnit welcher die Warme z. H. im Wasser v m  Oben nach Unten w r -  
schreitet, es fiir wahrscheinlich zu hnlten, dass eine so feine Materie 
wie Wasserst,offgas ein gntm Leiter der VVBrrne in dem gewohnlichen 
Sinne des Wortes sein kiinne, und miin hat die Frage aufgeworfen, 
ob hier nicht. rielmehr ein Difl’usionst~ffect. zwischen Korpertheilen von 
zwar gleichartiger’ chemischer Natur , ab’er verschicdener durch die 
ungleiche. ErwBrmung bedingtrr specifisctier Elasticitat im Spiele sei. 

Die erwiihnten Versuche geben Mag n u s  Veranlassung zu eiriem 
iiliheren Studium des Vcrhaltens gnsfiirmiger Kiirper zu den Wlirrne- 
strahlen, woriiber zu jener Zeit (1861) nur einige wenige Beobach- 
tungen von F r a n z  vorlagen, welche sic.h iiberdies auf den Durch- 
gang der von gliihenden Korpern ausgehenden Strahlen beschrankten. 
Fur  Magncis  hatte a.ber, mit Reziehung auf die eben betrachtete Arbeit, 
zunachst gerade das Verhalten der sogenannten dunkeln (d. h. der 
von nic.ht leuchtenden Iiorpern ausgesendeten) Strahlen das meiste 
In  teresse. 

Der Untersqchungsapparat , aessen e.r sich vorzugsweise bedient, 
besteht wieder , gerade wie bei den Versirchcn iiber Leitungsfahigkeit 
der  Gase, aus einem cylindrischen Gefasse von Glas, dem ein zur 
Aufnahme des heissen Wassers bestimmtes anderes, offenes Glasgefass 
aufgeschmolzen ist. Der unten Jffene Glascylinder ist seinerseits 
wieder luftdicht auf  einem weiteren Glasbehalter hefestigt , welcher 
die thermo-elektrische S5ule enthiilt, und dessen unterer nbgeschliffener 
Rand auf dem Teller der Luftpumpe luftdicht aufsitzt. Das dic 
Thermosanle enthaltende Gefass ist mit einem weiteren gleichfalls 
auf dem Teller der Luftpumpe aufsitzenden Cylinder urngeben, der 
mit Wasser von constanter Teniperarur gefiillt ist., so dass die Saole 
gegen aussere Temperatureinfliisse moglichst geschiitzt. ist. Mittelst 
der Luftpumpe und eines seitlich an dern Glascylinder angebrachten 
Tubulus kiiunen nacb einander verschiedene Gase linter beliebigem 
Druck eingelassen und auf ihr  VBrlislten nil d e n  vnn der erhitzt.en 
Glasdecke ausgehenden Wlirmestrahlen untersucht werden. Senkrechi. 
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unter dieser heiss gehalteneri sehr diinnen Glaswand ist die Thermo- 
saule aufgestellt, und auf diese Weise der stijrende Einfluss einer Ver- 
breitung der Wlirrne dhrch StrGmung mijglichst vermieden. Auch 
ist zwischen der Warmequelle und der bestrahlten Flache der Saule 
jedes diathermane Diaphragma, wie etwa eine Glas- oder Steinsalz- 
platte, welches den unmittelbaren und unveranderten Eindruck der 
Wiirmestrahlen anf die SZiule hiitte beeintrachtigen konnen , ausge- 
schlossen. Der A bstand zwischen beiden betragt ungefalir 300"" 

Die Wirkungen auf ein Galvanometer mit astatischer Nadel wurden 
nach der zuerst von M e l l o n i  empfohlenen Metbode, welche bekannt- 
lich die Grade des Theilkreises unter einander vergleichbar Inacht, 
gemessen. Das Galvanometer war mit grosser Pracision gearbeitet und 
so em,,findlich, dass die unter den gegebenen Verhiiltnissen erbaltenen 
Ausschla.ge eine geniigende Vergleichbarkeit besassen. 

Auf diese Weise fand M a g n u s ,  dass die Warrnemenge, welche 
in drm bis zu Sdm I)rnek verdiinnten Raume von de.r Bliche der 
Thermos&ole aufgenommen wurde, sich beim Zutritte trockener 
Luft, rnrrklich, und unter gewiihnlichem Liiftdrucke um meht als 
11 f rocent  verminderte. Sauerstof verhielt sich wie Luft. Eine 
Anzahl anderer Gase, die untersucht wurden, zeigten sammt,lich ein 
grosseres Alisorptionsvermijgen fur die dunklen Warmestrahlen. Setzt 
man die Sunime der durch den leeren Raum auf die Tbermosaule 
fallenden Strahlen = 100, so gehen nach diesen Vervuchen durrlr 
Luft und Sauerstoff 89. Wssserstoff 86, Kohlens6ure 80, Kohlen- 
oxyd 79, Stickstoffoxydul 74, Grubengas und Cyangas 72, olbildendes 
Gas 46, Ammoniakgas 38. Der Unterschied zwischen Luft und 
Wasserstoflgav ist also gering, betrschtlicher schon der Unterschied 
zwischen Luft auf der einen, und Kohlensaure und Kohlenoxydgas a111 
der anderen Seite. Stickstoffoxydul , Grubengas und Cyangas halten 
scbon mehr als ein Viertheil der WRrmeflut,h zuriick; ijlbildendes Gas 
sogitr mehr als dir Hiilfte, Ammoniak endlich fast xwei Drittbeile. 

Atniosphiirische Luft, die bei 16O mit Wasserdampf gesattigt ist, 
iibt, nach Magi1 u s  keinen merklich grijsseren Einfluse auf die Dnrch. 
strahlung, a1 trockne Luft. Dass ein sotcher Einfluss, fiihrt ~r a n ,  
hervortreten werde, sobald ein Theil der Dampfe sich R I S  Nebel aus- 
scheide, sei sehr wahrscheinlich. 

Urn vergleichongsweise auch den Einfluss einer W$rmeyuelle von 
h6herer Temperatnr zu studiren, sendet er nunmehr die Strahlen 
einer Gssflamine mit. doppeltem Luftzuge gegen eine auf beiden Seit.en 
durcl  Glasplatten luftdicht verschlossene Riihre ron 1" Lllnge und 
35"" Weite, in welclie die verschiedenen Gase unter betiebigeni Drcick 
eingelassen werden konnten. Die Messungen n i t  dem Galvsnoinctrr 
wurden wie i n  der eben betrachteten Versuehsreihe itusgefiihrt. ihre 
Ergebnifise sti1nmc.n qualitativ mit denen der friiheren iibel.eil1, doc11 
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zeigen die Oese fir die Strahlen der Flarnme im Allgemeinen eine 
grossere Diathermansie als fiir die von nicht glijhenden Korpern aus- 
gehenden oder von solchen reflectirten Strahlen. Der bei 1 6 O  in der 
Luft vorhandene Wapserdampf aussert auc'h in diesem Falle keinen 
bemerkenswerthen EinBuss. 

Das zu diesen Versuchen verwendete Glasrohr ist innen mit 
einem schwarzen Ueberzuge bekleidet. Wird dieser weggelassen, so 
liefern die Warmestrahlen, welche erst nack wiederholteii Reflexionen 
an der Rohrenwand auf  die Tbermosaule fallen, einen sehr bedeo- 
tenden Beitrag zu der Gesammtwirkung. Das Verhaltniss der Mengen 
durchgestrahlter Warme nIhert sich aber jetzt (d. h. nach Entfernung 
des schwarzen Ueberzugs im Rohr), wenigstens bei dem grBssten 
Theile der Gase, dem friiher fiir die dunklen Strahlen beobachteten. 

Spater *) hat M a g n u s  das Vermiigen der Gase, die Strahlen des 
siedenden Wassers durchzulassen, aueh noclh mittelst eihes Glasrohres 
von 1" Lange geprfift, das senkrecht iiber dem conischen Reflector 
einer Thermosaule aufgestellt, und auf dessen oberem Ende das Siede- 
gefass ahnlich wie bei dern friiher in Anwendung gebrachten Apparate 
aufgeschmolzen war. Diesc Abanderung der friiheren Einrichtung 
hatte hauptsachlich den Zweck, die Absorption der trocknen und der 
mit Wasserdampf gesattigten Luft nochmals auf's Sorgfaltigste zu ver- 
gleichen. Wenn indessen der freie Zutritt der Strahlen zu der Saule 
nicht. durcb eine Steinsalzplatte gehindert war ,  so ergab sicb jetzt, 
gcrade so wie friiher, nur ein geringer Unterschied, dor stets weniger 
als 1 Procent betrug. 

Fast gleichzeitig mit M a g n u s  hat auclh T y n d a l l  Versuche iiher 
die Absorption und Strahlung der Warme durcb Gase und Dampfe 
rcroffentlicbt **). Die Ergebnisse derselben, obgleich nach einer ganz 
verschiedenen Methode erhalten , stimmen dennoch fur fast alle 
Gase mit den von M a g n u s  aufgefundenen Werthen so nahe iiberein, 
als es sich bei derartigen Messungen, die wohl geeignet sind, quan- 
titative Verschiedenheiten festzustellen, aber noch nicht als Rechnungs- 
grundlngen gelten wollen, irgendwie erwarten Iiisst. 

T y n d i r l l  zeigt wie M a g n u s ,  dass von der Strahlenmenge, 
welclie den leeren Raum durchdringt , von Loft, Sauerstoff, Stickstoff 
n u r  wenig rnriickgehalten wird, dass andwe Gnse mchr und wieder 
andere, wie z. B. das iilbildendc Gas, sehr grosse Mengeri ver- 
schluclren. 

Nur in Beziehung auf das Verhalten des Wasserdampfes gehen 

*) Ueher die Diathermansie trockner und feuchter Luft. P o g g .  Ann. CXVlII 
5b7. (1863.) 

**) T y n d s l l ,  Ueber die Absorption nnd Strahlung der WLlrine durch Gase 
und DLrnpfe , nod Uber den physikalischen Zusamnienhang von Strahlung, Absorp- 
tion und Leitung. Pogg. Ann. CXIII. 1. nnd CXVI. 1 u. 289. 
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beide Beobachter weit auseinander, denn wahrend Msgn u s  gefunden 
batte, d a b  die Luftfeuchtigkeit den Charakter der Luft, nach dieser 
Seite bin, nur wenig iindert, giebt T y n d a l l  an, dass die nicht getrock- 
net? atmospharische Luft an einem bestimmten Tage eine 15mal so 
grosse Absorption als die getrocknete gezeigt habe*). In  noch auf- 
fallenderer Weise bestatigt T y n d a l  1 diesen merkwiirdigen Einfiuss 
des Wasserdampfs in einem Briefe an S i r  J o h n  H e r s c h e l ,  in 
welchem er unfiihrt, dass er an einem bezeichneten Tage die Ab- 
sorptionskraft des 'Wasserdampfes in der Luft Mmnl so gross als 
diejenige der trocknen Luft beobachtet habe**). Spiiter, in einer 
g6sseren Abbandlung***) giebt er  an, dass sie sogar das 60fache und 
mebr betragen kiinne. 

Solche iiberrascbende Beobachtungen verfehlten nicht I grosses 
Aufsehen zu erregen. Auch waren T y n d a l l  sowohl als Aidere als- 
bald bemiiht, dieselben fiir die  Aufkliirung meteorologischer Erschei- 
nungen mehrfach zu verwerlhen. Andrerseits musste sich M a g n u s  
aufgefordert fiihlen, die Ursachen zu ergriinden, welche so ganz ab- 
weichende Ergebnisse bedingen konnten, und so entspann sich zwischen 
beiden Physikern eine sehr interessante Controverse, an der sicb auf 
T y n d a l l ' s  Seite auch Andere, wie W i l d t )  und F r a n k l a n d w ) ,  be- 
theiligt haben. G u s t a v  M a g n u s  hat leider den Austrag der- 
selben nicbt d e b t ,  sind doch aucb hente noch die Meinungen der 
Pcaturforscher in dieser Angelogenlieit getheilt geblieben. Aber wenu 
es ihm nicht vergonnt gewesen ist, die Streitfrage zu einer end- 
giiltigen Entscheidlfng zu fiihren, so haben doch seine zum Zweck 
ihrer Liisung unternommenen Untersuchungen die Wissenscbaft so- 
wold durch Feststellung unvollkommen ermittelter Thatsachcn ale 
auch durch den Erwerb neuer Erfahrungen wesentlich bereichert. Die 
Freunde des Verewigten freuen sich dieser Untersuchungen iiber- 
dies, weil aus ihnen wieder die eigenthiimlichen Cbaraktere seiner 
Forscherweise , welcbe allen seinen Beobachtungen einen so hohen 
Werth verleiht , in besonders glanzendem Lichte hervortreten, so die 
unerbittliche Strenge in der Beurtheilung der eignen Arbeit, wahrend 
die Leistungen Anderer die riicksicbtsvollste Anerkennung linden, so 
die Unerschiipflichkeit seiner Hiilfsquellen bei Ueberwindung experi- 
mentaler Schwierigkeiten, so endlich die ausdauernde Geduld , welche 
vor keinem Opfer an Zeit und Kraft zuriickschreckt, wo es sich urn 
Ergriindung der Wahrheit handelt. 

") Pogg.  Ann. CXIII. 40. 
") Pogg.  Ann. CXIV. 632. 

-) Pogg.  Ann. CXVi. 1 .  
t) W i l d ,  Ueber die Absorption der strshienden WInne dnreh trackene und 

durch feuchte Luft. 
tt) F r a n k l n n d ,  Usher die physikolische Ursache der Eiseeit. Pogp. Ann. 

CXXIII. 418 .  

Pogg.  Ann. CXXIX. 57.  
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Wir wiirden die Grenzen, wdctte nnturgemass dieser Ski,, ge- 
steckt sind, fibeuchreiten, wollten wir die Controverse zwischen den1 
deutschen und engliscbcn Phjsiker in ailen iliren einzelnen Phasen ver- 
folgen. Wer eine klnre Einsicht in  dieselbe gewinnen will, der muss 
die Abhandlungcri Beider studiren, nm die von ihnen angewendeten 
Methoden vergleichen zu kiinnen. Einige dn .  von M a g n  u s  gesammel- 
ten Erfahrurigen mijgen gleichwohl bier einc Stelle finden, ware es 
aiich nur, um die Sorgfalt zu bezeichnen, welche er  der Kliirung der 
Verhgltnisse gewidmet hat. 

Bei einem grossen Tbeil seiner Versuche natte T y n d a l l  zur 
Aufrahme der Gase ein Messingrohr benutzt, welcbes innen polirt 
war und an beiden Enden durch Steinsalzplatten luftdicht geschlossen 
werden konnte. Als M a g n  u s  *) in iihnlicher Weise experimentirte, 
fand auch e r +  dass die mit Wasser gesattigte Luft in betrachtlicher 
Menge mehr Warmestrahlelr aufzusaugen schien, als die trockne Luft. 
Aber er bemerkte eugleich, dass die Salzplatten, nur kurze Zeit mit 
der feuchten Luft in Beriibrung, sich mit eiiner dunnen Schicht Wasaer 
iiberzogen. Da nun das Wasser, wie man weiss, die Warmestrahlen, 
insbesondere die dunklen Arten sehr begierig verschluckt, so konnte 
allein schon von diesem Umstande die Abweichung in den Beobach- 
tungen herstammen. 

Bei spateren Versuchen hat T y n d a l l  statt des Messingrohrs 
aucb eine Olasriihre benutzt. Dieselbe diente, um sowohl mit, als aoch 
ohne Anwendung von Schlussplatten die Absorptionsfiihigkeit der  
trocknen und feucbhten Luft fur die Warme zu vergleichen. In dem 
letzteren Falle striimte die Luft, wahrend die Einwirkung der Warme- 
quelle auf das Galvanometer beobachtet wurde, an dem einen Ende 
des Rohres ein und wurde am anderen offenen Ende soweit als moglich 
mittelst einer Luftpumpe wieder ausgesogen. Auch bei dieser Anord- 
nung des Versuches wird nach T y n d a l l  eine starke warmeabsor- 
birende Kraft des Wasserdampfs beobachtet. 

Allein sbuch diese Methode des Versuches ist,  wie M a g n u s  
experimental nachgewiesen hat, iiicht ohne Fehlerquellen. Die 
eingeblaeeoe Luft entweicht nicht ausscbliesslich auf dem ihr 
durch die krbeit der Luftpumpe vorgezeichneten Wege; ein mehr 
oder weniger grosser Theil dringt unmittelbar aus den offnen Enden 
$er RGhre hervor und gelangt bis zur Flache der Saule. 1st es 
trockrle Luft, so verdunstet dadurch von dem auf den Lothstellen der 
ThermoalrtPe verdichteten hygroskopischen TVasser, iat es feuchte Luft, 
so vermehrt sich der Feuchtigkeitsniederschlag. Im ersten Falle giebt 

*) Ueber den Durcbgang der Wlrmestrahlen durch feuchte Luft und iiber die 
hygro~kopischen Eigenschaften dee Steinsalzes. P o g g .  Ann. CXIV. 636 .  (1861). 
Ueler die Diathermansie trockuer und feuchter Luft. P o g g .  Ann. CXVIII. 575. 
( 1 86 8.) 
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sich dies durch Erniedrigung, im zweiten durch Erhohung der Tem- 
peratur zu erkennen. Diese Einwirkungen kBnnen so stark werden, 
daas sie sich ohne jede Mitwirkung einer andern Warmequelle wabr- 
nehmen lassen. Zu dem Ende ist es nur nothig, den Luftstrom 
gegen den conischen Reflector der Saule zu richten. Sie tretrn auch 
dann hervor, wenn die Lothstellen mit diinnen Scheiben beliebiger 
anderer Korper bedeckt werden. Die Starke des Eindrucks ist nicht 
immer gleich; M a g  n u s  hat aber keinen Korper gefunden , dessen 
Oberflache nicht durch einen darauf gerichteten Luftstrom, der die- 
selbe Temperatur hatte, ware abgekiihlt oder erwarmt worden, je 
nachdem die Luft trocken oder mit Feuchtigkeit gesattigt w a * ) .  

In  Folge des Feuchtigkeitsniederschlags auf der Oberflache po- 
lirter Metalle und des Glases wird ihr ReHexionsverrnijgen fur die 
Warmeatrahlen vermindert. So begreift es sich , dass die Wiirme- 
strahlung durch ein Rohr mit polirter InnenwandHache alsbald ab- 
nehrnen muss, wenn ein feuchter Luftstrom durch dasselbe grleitet 
wird, selbst dann, wenn kein Niederschlag in Form von Nebeln ent- 
steht. Auf die thermo-elektrische Saule wirkt diese verniinderte Stmhlung 
begreiflich gerade so, als ob das Absorptionsvermijgen der Luft ver- 
stiirkt worden sei. Um diese Fehlerquelle bri der Vergleichung des 
Warmeabsorptionsvermogens trockner und feuchtrr Lnft auf  einen 
moglichst kleinen Werth zuriickzufiihren, ist es notbwendig, die Innen- 
wand des Rohrs stark zu schwarzen oder mit Snrnrnet auszukleiden”*). 
M a g  n u s  spricht wiederholt seine Ueberzeugung aus, dass bei Wahr- 
nehmung dieser Vorsichtsmaasmgel Andere gleich ihm selber finden 
wiirden, dass die Luft, wenn sie Waeeerdampfe enthalt, nur un- 
bedeiitend weuiger Warmestrahlen durchlasse, als im trocknen Zu- 
stande. 

Seine Untersuchuugen iiber die Eigenschaft der festen Korper, 
Dampfe aus den1 Gaszustand auf ihren Oberfllchen niederschlagan 
zu kiinnen, hat M a g n u s  auch auf Alkohol, Aether und andere DBrnpfe 
ausgedehnt. E r  glaubte als eine allgemeine Erfahrung aussprechen 
zu kijnnen : dass die verschiedenartigsten Dampfe an  den Wlnden 
f e s k r  K6rper in hinreichender Menge verdichtet werden , urn, sobald 
Niederschlzge durch ZustrGmen begiinstigt werden , wahrnehnibare 
Ternperaturveriindercrrtgen bervorzubringen. 

Eine Schicht verdichteten Wasserdampfes findet sich zu jedet Zrit 
auf der Obertlache aller festen Korper. Je  nach dem Feuchtigkeits- 

*) Ueber die Verdichtung von Dtimpfen an der Oberflifche fester Kiirper. P o g g .  

Ueber den Einfluss der Condensation bei Versuchen Uber Diathermansie. P o g g. 

**) Ueber den Eiufluss der VaporhLsion bei Versuchen Uber Abaorption der 

Ann. CXXI. 174. (1864.) 

Ann. CXXI. 186. (1864.) 

WUrme.’ Pogg. Ann. CXXX. 207. (1867.) 
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rustande der Atmospbare wird dieselbe stiirker oder schwacher. Die 
Gewalt der Anziehng ist iibrigens so machtig, dass M a g n u s  'ihren 
Effect sowohl bei polirt.erh sls auch bei kienrussgeschwarzten Me- 
tallplatten selbst. dann beobachten konnte , wenn ibre Temperatur, 
wie die der Luft, von welcher sie umhiillt waren, mehr ale 200 iiber 
dem Tbaupunlite lag*). Eine ausfiihrlichere Untersuchung dieser Er- 
scheinung, welcbe M a g n u 6  mit dem Worte Vaporhiision bezeich- 
nete, war von ihr?  beabsichtigt worden. 

Da?; Abiorptiuns- und Ausstrahlungsvermiigen der Kiirper fur die 
Wlir;>le ;-t+en bekanntlich bei gleicher Temperatur immer in dem- 
selben Veecndtnisse zu einander, in der A.rt, dass eine Kiirperfliiche, 
die n rnel HO stark als eine andere absorbirt, auch n ma1 so stark 
Ic.ossturahlt. Wenn daher die feuchte Luft Warme in bedeufendem 
Maasse bosscr abeorbirt als die truckne Luft, so muss erstere auch 
ir! demselben Maasse besser ausstrahlen. 

. B u f  dieses E'rimip griindet sich ein V'ersuch, den F r a n k l a n d  ") 
aiigrvtellt hat, u m  Aufschliisse iiber das Warme-Absnrptionsrermiigen 
trocknrr und feuchter Luft zu gewinnen. Ein kleiner Holekohieofen 
isr vor einer Thermoslule mit der Vorsicht aufgestellt, dam die 
Strablung des Ofens und der gliihenden Eohle den Reflector der 
Saule nicht erreichen kann , die Ablenkung des Galvanometers a.lso 
lediglich durch die Warmeausstrahlung deir aus der gluhenden Kohl0 
sich erhebenden Gase bedingt ist. Nachdem diese Ablenkung sorg- 
fiiltig dvrch die Strabluug einer constan.ten Warmequelle auf der 
andern Seite der Siiule neutralisirt worden ist, lasst man einen Dampf- 
strom durch eiri lothrech!. den Ofen durchsetzendes Eisenrobr auf- 
sbeigen. Augenblicklich weicht das Galvanometer vie1 starker ab, 
&is For der Compensation. Bei Untcrbrechung des Dampfstromes 
kchrt die Nadel sogleich auf den Nullpunkt der Scala zuriick. Wird 
afsdann, start. des Dampfes ein Luftstrom durch das Rohr getrieben, 
8 6  erfolgt mtweder gar keine Ablenkung, 'oder eine schwache in ent- 
gegengesetzter Richtung. Die Hitze des Ofens verhindert die Con- 
d.enstrtion ~ R R  Uwnpfes. 

Fra I: 61 and betrachtet es nach dem ISrgebnisse dieses Versuches 
nls erwiesen, ditsa die feuchte Luft die W5rme besser ausstrahle, als 
2ie trockne u n j  schliesst, dass ihr aus demselben Grunde auch ein 
iiijhtres Wiirmeutsorptionsvermogen eigen sein miisse, wie dies von 
'ryn:'i i i i  ::&aupkt wird. 

tikleir >:ser.n airch gewiss die Richtigkeit des Principes allgemeine 
h6:I-kt.m1li;;-7 i.:.i;det, a'idr.l:rs hier fiir die lL6sung der Streitfrage an- 
gespi~ochro ~ i c d .  so h t i  do& gegen die Ausfiihrung des Versucha 
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gewichtige Bedenken erhoben worden. Sollte in der That  ein Strom 
von Wasberdampf und ein Luftstrom, welche nach einander durch die 
gliihende Kohle streichen, ohne Einfluss auf die Temperatur der aus 
dem Ofen aufsteigenclen Feuergase bleiben ? Wenn aber ein solcher 
Einauss stattfand, war es nicht wahrscheinlich, dass Wasserdampf und 
Luft eine ungleiche Temperaturreranderung hervorbringen wiirden? 
Endlich war die Disposition des Bersuches so getroffen, dass keine 
Spur  des durch den Ofen streichenden Dampfes aus den ihn umhiil- 
lenden Feuergasen austreten und mit der  Luft sich mischend Nebel 
bilden konnte? 

M a g n  u s *), welcher alsbald diese Methode des Experimentirens 
aufnimmt, kommt in  der That  zu gerade dem entgegengesetzten Re- 
sultate wie F r a n k  l a  nd. Fiir seine Versuche construirt er  einen Apparat, 
der ihm gestattet, raach hintereinander trockne und Feuchtigkeit ent- 
haltende Luft durch ein gliihendes Rohr und dann an dem coiiischen 
Reflector der Thermosaule voriiberstreicheu zu lassen, so jedoch, dass 
tLuf diesen ausser den WPrmestrahlen des Oases gleichzeitig keine 
andere Warmequelle einwirken konnte. Ein in dern Luhstrom hiin- 
gendes empfindliches Thermometer erlaubt die Temperatur desselben 
zu heobachten. Da die Menge der auikteigenden Luft im Verhaltnise 
zu den Dimensionen der gliihenden Riibre eine ruissige ist, so hat man 
es vollkommen in der Hand,  jede Nebelbildung zu vermeiden. Die 
Wirksamkeit der Strahlung, ob trockne oder feuchte Luft aufstieg, war 
eine wenn auch wahrnehmbare doch ausserst geringe, bei feuchter Luft 
etwas grossere, als bci trockner Luft. Zog dagegen ein Strom trockner 
und zu derselben Temperatur erhitzter KohlensLure oder auch ein Strom 
Leuchtgas an der Saule voriiber, so ergab sich ein vielmal starkerer 
Ausschlag der Galvanometernadel. Ward endlich das Wasser in dem 
Kolben, durch welehen die Luft strieh, urn sich mit Feuchtigkeit 
zu sattigen, so stark erhitzt, dass sich in der ausstriimendcn Luft 
Nebel zeigten, so beobachtete man an dem Galvanometer einen 20 
bis 30 ma1 starkeren Ausschlag, als e r  von trockner Luft erzeugt 
ward. 

Also auch die Methode der  Strahlung fiihrt M a g n u s  wieder 
ZY dem Schlusse, der sich aus allen seineii friiheren Versuchen ergeben 
hatte, namlich, dass feuchte Luft nicht mehr Warme verschluckt, als 
trockne. 

Der  Verfasser dieser Skizze hat seinen Freund den zuletzt be- 
schriebenen Versuch zum Oefteren ausfiihren sehen, und er muss ge- 
stehen, dass e r  selbst bei sorgfaltigster Priifung, keine andere Inter- 
pretation der Erscheinung, als die von M a g n  u s  gegebene, hat  finden 

*) Ueber den Einfluss der Absorption der Warme auf die Bildung den Thaw. 
Pogg. Ann. CXXVII. 613. (1866.) 
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konnen. Er ist begreif lich weit dsvon entfernt seiwr Beurtheilung 
einer Frage, die dem ICreise seiner Studinn so ferne liegt, irgend 
welcben Werth beizulegen; er darf indessen nicht snerwahnt lassen, 
dass auch beriihmte Physiker, wie D o v e ,  R i e s s ,  P o g g e n d o r f f ,  
d u  J3ois- R e y l u o n d  und Q u i n c k e * )  diesen merkwhdigen Versuch 
gesehen haben und dass von keinem derselben eine andere Inter- 
pretation der Erscheinung gegeben worden ist. 

Uebrigens, sagt M a g n u s ,  hatte es diieses Versuches gar nicht 
bedurft. ,Ein sehr bekanntes Phgoomen, das auf der Ausstrahlung 
der Warme beruht, liefert einen schlagenderen Beweis fiir die geringe 
Absorptionsfaliigkeit des Wasserdampfs, als idle Versuclie in den Labo- 
ratorien. m7are der Wasserdampf in der That  ein so guter Absor- 
bent der Warme, wie T y n d a l l  belauptet, so wiirde es niemals 
thauen kiinnen. Denn der fiir den Thau lnnerliiflsliche Wasserdampf 
wiirde gleichsam eine Decke fiber der Oberflache der Erde bilden 
und ihre Ausstrahlung verhindern. Aber gerade da,  wo die Atmo- 
sphare besonders wasserreich ist, in den Tropen, bildet sich der Thau 
vorzugsweise, und jene Gegenden wiirden, wie bekannt, aller Frucht- 
barkeit entbehren, wenn den Pflanzen nicbt durch den Thau Feuch- 
tigkeit zugefiihrt wiirde.' 

Die Folgerungen , welche F r a n k  1 a 11 d fiir die Eiszeit und 
T p n d  a l l  fiir gewisse klimatische Erscheinungen, aus der grossen 
Absorptionsfahigkeit des Wasserdampfs herleiten, bleiben unver- 
andert, wenn man statt des wirklichen Da.mpfea den nebelformigen 
setrt, denn dieser ist es, der zur Erhaltung des schijnen Griips der 
brittieehen lseln beitriigt, indem er  sowohl die brennenden Strahlen 
der Sonne mgssigt, als grosse Kalten, die nur bei klarem Hirnmel 
und starker Ausstrahlung auftreten, verhindert.' **) 

Wahrend M a g a u s  sieh mit dem Verhalten der Gase zur Warme- 
strahlung beschaftigte, miisste sich ihm hiiufig Gelegenheit bieten, seine 
Aufmerksamkeit auch nach verschiedenen arideren Richtungen diesem 
Theile der Wiirmelehre zuzulenken. Viele der von ihm angestellten 
Versuche sind wohl urspriinglich zumal fiir die Ausbildung seiner 
Vorloeungen unternommsn worden, allein wie dies bei dem ernsten 
Arbeiten unseres Freundes so haufig zu geschehen pflegte, Unter- 
suchungen, welche zunachst der eigenen Eelehrung gewidmet. sind, 
werden sehr bald zur Quelle der Belehrung auch Andcrer, und 
liefern schliesslich werthvolle Beitrage fur den Ausbau der Wissen- 
schaft. 

Da die Leuchtkraft sclwach leuchtendcr Flammen durch darin 

*) Pogg.  Ann. CXXVII. 620. 
*'f Pogg. Ann. CXXVII. 623. 
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verbreitete , gliihend gewordne feste Theilchen in erstannlicher Weise 
vermehrt wird, w6hrend doch die Temperatur der Flamme durch das 
Einbringen frerndartiger Substanzen, die am Verbrennungsprocesse sich 
nicht betheiligen, jedenfalls vermindert werden muss, so war es ron 
Interesse zu erfahren, wie sich das AusstrahlungsvermBgen der nietrt 
leucbtenden zur leuchtend gewordenen Flamme verhalt. 

Es ergab sich, dass die Warmemenge, die von der  nicht IeueY 
tenden Flamme eines B u n  8 e  n'schen Brenners ausgestrahlt wird, sich 
etwa urn ein Drittel vermehrt, sobald man etwas Natron in dieselbe 
einbringt. Der Versuch wurde in der Art angestellt, dass man stets 
eine bestimmte Stelle der Natronflamms mit derselben Stelle der 
nicht leuchtenden Flamme verglich, jedoch so, dass das Natrou, 
welches in die Flamme gebracht wurde, nicht gegen die Thermo- 
saule, die zur Beobachtung diente, strahlen konnte. 

Eine gliihende Platinplatte an der untersuchten Stelle der Flamrne 
veranlasste eine weitere Vermehrung der Ausstrahlung und eine noch 
viel grossere Verstarkung trat ein, wenn die Platte znvor mit Natrium- 
carbonat uberzogen worden war. Endlich zeigte sich eine abermalige 
Steigerung der Ausstrahlung, als die Flamme mit Natroridampfen da- 
durch erfiillt wurde, dafs Natron auf einem Platinstreifen von einer 
tieferen Stelle in die Flamme eingebracht wurde, so jedoch, dass es 
nicht unmittelbar gegen die Saule strahlen konnte. 

Es folgt hieraus, dass glijhende Gase nicht nur viel weniger 
Warrne ausstrahlen, a1s feste und flussige Korper bci derselben Tem- 
peratur, sondern aucb  dass erstere von den Strahlen der letzteren nur 
wenig zu absorbiren germogen. 

Dieses Verhalten des gliibendeu Natrons im fiiissigcn und danipf- 
fijrrnigen Zustande, sagt &i a g n u s ,  bestatigt in tberraschender Wt:ise 
die 1-011 K i  r c h  h o f f  aufgestellte Ansicbt, dass die Sonne aus einem 
gliihenden Rerne bestehe , der von einer diirchsicbtigen Atmosphare 
von etwas niederer Temperatur umgeben sei "). Aehnlich wie Natrium- 
yalze verhielten sich Litliiurn und Strontiumsalze. 

Die Wiirmespectra der leuchtenden und nichtleuchtenden Flarnwt: 
hat Mag n u s ,  ungeachtet der grossen Verschiedenheit ihrw Licht- 
st&rke, in ihrer ganzen Ausdehnung gleich gefunden.**) 

Das ungleiche AusstrahlungsFermogen eines und desselben K6r- 
pers, je  nachdein seine Oberfliiche glatt und polirt ist,  oder rauh 
und auf'gerissen, ist seit M e l l o n i  wiederholt untersucht worden, und 
man glaubte im Allgemeinen, dass die vermehrte Ausstrahlung rauher 
Fliicheii auf  einer Abnahme der Diclitigkeit beruhe, welche sie er- 
fahren. M a g n  u s  hat die Kenntniss dieser Erscheinungen durch inter- 

*) Kotiz ilber die Beschaffenheit der Some.  Pogg. Ann. cxx[. 510. (1864.) 
**) Pogg.  Ann. CXXIV. 491. Vergl. Note 8. 1080. 
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essante Erfahrungeu erweitert. Er hat niirnlich gefunden, dass Platin, 
ill der Flamme eines B u n s e  n'schen Brenoere erhitzt, nahe doppelt 
so vie1 Warme ausstrahlt. wenn es mit Platinechwamm bedeckt ist, 
als im glatten Zustarrde*> Bei dieser Zunahme der Ausstrahlunge- 
fahigkeit des Platius durch Platinirung auf der einen Saite hatte eicli 
die Lichtstarke der rauhen Seite im Vergleich zu derjenigen der glatt 
gebliebeneo Seite augenscheinlicb vermindert. 

Das Verhbltnius der Ausstrahlung der glatten zur platinirten 
Spite erschien wesentlich unveranderr, als nwischen Wbrmequelle und 
Siiule diatherrnanr .PIatten verschiedener Ar t ,  wie: Steinsulz , Kalk- 
spath, Bergkrystall, Rauchtopas, Agat, Spiegelglas, Flintglas, dunkel- 
griines Glas, samrntlich 6 bis 7"" dick, eiogeschaltet wurden ; Platten 
van rothern, orangegelbem, gelbem, griinem, blauem, violettem Glas, 
sowie van farblosem Glau, glatt und rauh, alle van etwt). 2'"" Dicke, 
verhielten sich in ahnlicher Weise. 

Auch Schwefelkohlenstoff und Jod  in Schwefelkohlenstoff ge16st, 
zwischeo dutiiien Steinsalzplatten, in einer Schicht von 10"" aiige- 
wendet , absorbirten die Warme beider Quellen in gleichem Ver- 
hiiltniss. 

Alaunplatten dirgegen hielteu fast den ganzen Ueberschuss der 
von dem platinirten Platin ausgehenden Strahlen zuriick. 

Wenn die van der glatten, sowie vop der rnit Plutinschwamm 
iiberkleideteu Fliiche einer gliihenden Platinplatte ausgehenden Warme- 
strablcn mittelst eiiies Steinsalzprisnia's eerlegt wurdeii, 80 zeigtc sich 
ihre Brechbarkeit van der Art ,  dass da.s- Maximum der Warme- 
anhliufung in beiden Fallen fast an dieselbe Stelle und zwar jenseits 
des !toths des gleichzeitig gebildeten Lichtspectrunis fiel. Im Uebrigen 
besassen beide Warmespectra, soweit die prismatischen Untersuchungen 
mit telst der Thermosaule reicbten, eine gleiche Ausdehnung. 

Die van einer glatten Platinplatte, gleichwie von andern Metall- 
platten, wenn sie stark erbitzt sind, ausgesendeten Warmestrahlen 
bind zurn gro3sen Theile polarisirt. War aber die Plirtin5ache zovor 
plstinirt, und die gebildete Sch wammhdle hinlanglich dick , so ver- 
niochte M a  g n  u s  nicht eine Spur  polarisiriler Wirrnestrahlen zu ent- 
decken. Er r-ermuthet, dqss die widersprechende Beobachtllng von 
d e  la P r o v o s t a y e  iind P. D e s a i n s  darauf beruhe, dass ihr Platin 
nicht stark genug platinirt war **). 

Die beiden genannten Physiker riihren auch a n ,  dass sie von 
einer Platinplatte, dereii Tetnperstur unter der Gliihhitze lag, polari- 
sirte WRrme erhnlten haben. M a g n u s  erschienen jedoch ihre Beob- 

*) Ueber die Verschiedenheit der Wllrme, welche rauhe und glatte Ober- 

**) Uehrr die Poiariration der auspestrahlten Wiirme und ihren Durchgang 
P o g g .  Ann. CXXVIl.  600. (11166.) 

tliichen ausatrahlen. 

durch parsllele Plattea. 

P o g g .  Ann. CXXIV. 4 7 6 .  (11365.) 
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achtungen nicht ganz en tscheidend*), zumal fur die Beantwortung der 
Prage, ob auch Warme, die von glatten Flachen niederer Temperatur 
(etwa yon looo) ausgestrahlt wird, polarisirt sei. 

Da die Polarisirung durch dopBelt brechende Platten oder durch 
Saulen aus diinnen Glimmerplatten fiir die Untersuchung der dunklen 
Warmestrahlen, welche von allen diesen Stoffen vollstandig absorbirt 
werden, nicht anwendbar ist, so seben wir M a g n u s  seine Zuflucht 
zur Polarisirung durch Reflexioa nehmen. Zu dem Ende construirt 
er sich einen besonderen Apparat, der irn Wesentlichen folgende Ein- 
richtung hat. Ein Spiegel ron schwarzeni Glas ist zunachst urn eine 
tiorizclntale, durch seine Mitte und nnch der Richtung der einfallen- 
den Strahlen gehende Axe (u )  drehbar. Urn dieselbe Axe dreht sich 
cin Arm, an welchem eine Thermosaule in der Art befestigt ist, dass 
die Verlangerung ihrer Cylinder- Axe, welche gleichzeitig die ihres 
conischen Reflectors ist, durch den Mittelpunkt dcs Spiegels geht. Der 
Spiegel und rnit ihm die Thermosaule drehen sich aber auch noch um 
eirre andere, die horizontale recbtwinklich durchschneidende Axe. E r  
l a s t  sich also in jeder Winkelnpigung zu der Verticalebene gleich- 
wie zu der  Horieontalebne einstellen. Welche Stellurig man ihm aber 
aucli geben mag, die a n  der Dsehung urn die Horizontalaxe theil- 
nehrncnde Thermosaule kann stets 80 gerichtet wcrden, dass horizon- 
tale auf den Spiegel einfallende Strahlen durch Reflexion in den conil 
schen Reflector der 69ule gelangen mussen. 

Als Warrnequelle dient ein Uefass aus Weissblech, das durch 
eingelcitete Dampfe auf 1000 erhalten werden kann. Dasselbe steht 
in pleicher Ifohe mit dern Spiegel und ist urn eine horizontale Axe 
drehbar, derenverlangerung rnit der Drehaxe (u) des Spiegels zusarnmen- 
fallt. Seine vordere gegen den Spiegel strlthlende Flache ist um 350 
gegen den Horizont geneigt. Durch Schirme mit kreisrunden Oeff- 
nungen, deren Mittelpunkte i n  die A r e  fallen, kt moglichst, obwohl 
immrr iiur unvollstandig, dafiir gesorgt, nur par allele Strahlen auf 
den Spiegel gelangen zu lassen. 

Mit Hulfe dieses Apparats hat es nun keine Schwieriglieit, der 
ausstrahlenden und der Spiegelflache eine solche gegenseitige Lage 
zu geben. dass die Norinale der ersteren mit der Reflexionsebne der  
letzteren gleichlaufend ist oder auch dass beide rechtwinklig eu 
einaiider strhen. 

War die bei looo ausgestrahlte Warme nicht polarisirt, so rnusste 
die von den1 Spiegel reflectirte und zu der Thermosaule gelangende 
Warme, von fremdartigen stijrenden Einfliiseen natiirlich abgesehen, 
in beiden Fallen gleich sein. 

*) Ueber die Polarisatioii der Wllrms von 100" und die Bewegung bei der 
Wilrineleitung. P ogg. Ann. CXXXIV. 49. (1868.) 



War aber ein Theil der ausgestralilten Wiirmti bereita polarisirt 
und stand dessen Polarisstionsebene wie hei den gliihe.nttc?n Platin- 
platteii senkrecht gegen die Ebene, welchr diirch den aitsgrsandteri 
Strahl und seine Norrnale auf der Ai~sstraliliings~iich~ gebildet wird, so 
musste dieser Antheil bei cier Ankunft an der Spiegrltliichr in] Falle 
der zuerst angenommenen Lage derselbeii ziir wirntentirri Fliche 
vollstandig absorhirt, irn xwriteu Fallc (des rechtwinklichen Stnndes 
beider Flachen) vollstandig reflectirt. we.?dcn. 

Die Versuchr zeigterj tiiin i n  d r r  That cinen :luffallenden (Jriter- 
schied in der Einwirkung aiif das Galvanometer, je naclidoiri die pine  
oder andere Stellung des Spiegcils ziir Wiirrnequelle i n  Anwendung 
kam. Ein riicht unbrtraclitlicher Thril dcr Rtridilen, welc.he von derii 
bis zu 100° erwarrnten vcrzinnt.en Hlrch ,ausgirigeii, wareii folglich 
polarisirt. M a g n u s  berechnet denselben zu 27 his 28 Procent der 
Warrnemenge, welche von der vttrzinoten bis zu 1000 erwiirrnten 
Blechplatte ausgestrahlt wurde. Dieser Rerechnang legt er die 
Annahine zu 'Grunde ,  dass der Spiegel i n  jedw der beiden gegen- 
seitigeo Stellungen, die er rinnnhni, nur polarisirto Warme reflectirt 
babe, dass folglich die gesanrnite ausgcm-dilte Wr'irrne der Summe 
der in beiden Stellungen leflectirten Mengen. itnd die Differenz dirser 
Mengen dern bereits beini Aiietritte a u s  d r r  Rlechplatte polarisirten 
Antheile proportional sei. 

A;f dieser Blechplatte konnten auch andere Platten und Scheiben 
befestigt werden, deren Aus.trahluiigsvrrIniieeli sich dann i n  iihnlichar 
Weise untersuchen liess. SO fand M agn u s ,  (lass der pol:rrisirte An- 
theil der nusgestrahlten W5rme h r i  polirtern Kupfer 29,4 Procent, 
bei polirteni A lurniniurn -24.5 Procent, bei polirt.crn schwareeni Glase 
1 2 4  Procent betrog. Dnrcbsiclitiges Glas wrhielt pich Bhnlicb. Selbsr 
mat.tgeschliffene Glasplatteii polnrisirten nocli 5 his 6 Procent. Als 
aber die wiirrnende Fliiche rnit schwarzem l'uch iilierzogen wurde, 
war an der Ausgmgsstelle der Strahlpn keine Pol:irisat.ion rnrhr zu 
erkennen, d. h. die Ahlenkungen der Nadel i n  hriden Stellungen 
des Spiegels waren gleich gross. Es ist hemerkenswerth, dass auch 
die glatten Oberflticheii fliissiger KGrper, wie Qurcksilber, Riibiil, 
Colophonium, weisses Wachs, Glycerin, I'arnflin, his zii 1000 er- 
warmt, polarisirte Wiirnie ausstrahltrn. 

!+I a g n u s  zieht aus seinen lieobachtungen die Folgcrung, dass allr 
Stoffe, festc? wie fliissige, bei glat.ter OherflSche Wiirriicb iiiisseiideii, 
deren Strahlen, wenn sie niit der Austrittsfl2rhe einrn Winkel bilden, 
nahezu entsprechend dem PoIarisatiouswink1~1 d r s  Glnses . n i m  TIiril 
polarisirt sind. 

Wir haben nnsern Breiind auf seiner, f:tat c i u  hslbes Jatirhuudert 
urnspannenden, ruhnlvollen ~~iesensciiaftiiclien I.,aufIuhri hrgleitet. Seine 



Versuche haben nicht. an Friscbe, seine Beobachtungen nicLt an 
Sirherheit, seine Scliliisse rricht an Schdrfe verloren. Wir nahen 
gleichwohl eilenden Pusses dem Ziele. Es bleibt in der That  nur 
noch iiber die schijne Reihe von Untersucbungen zu berichten, denen 
sein letztes Lebensjahr gewidrnet war. 

WBbrrnd sich M a g  n u s  mit den Versuchen iiber die Polarisation der 
Warme von 100° beschaftigte, erhielt er durch die Giite seines Freun- 
des, des Oberberghauptmanns K r  ug v o n  Ni d d a eioige vollkommen 
Hare und durclisiclitige Iirystalle des in Stassfurt vorkommenden Cblor- 
kaliums, welch-m die hlineralogen deu Namen S y l  vin gegeben haben. 
Wenn nian sich der mer1iwiirdige.n Eigenschaften des dem Chlor- 
kalium S O  riahe stellenden Steinsulzes erinnert, welches sich bekannt- 
lich vor allen Iiiirpern durch seine grosse Fahigkeit auszeichnet, 
Wiirmestr;ihlcn aller Art durchziilassen, SO begreift man, mit welchem 
Eifer sich Mag n ii s alsbald anschickte , das Verhalten des Sylvins 
zur strahlenden Wiirme z u  studireri. Fiir die Mitglieder der cliemi- 
scheii Gesellschaft hat diese ArLeit ein ganz besonderes Interesse, da 
wir 11n9 Alle freudig des Vortragps erinnrrn, welcheii uns Magnus  
in der Sitzang voni 8. J u n i  1868 iiber diesen Gegenstand ge- 
halten hat"), 

Scine Versuche xeigen., dass sich der Sylvin der strahlenden 
Wiirme gegenuber ganz ahnlich .verliLlt. wie das Steiusalz, und zwar 
tiesitzt das bei Stassfurt geftiodeiie Mineral genau dieselbe Diather- 
munsie, wie das Steinsalz voii deinselben Fundorte. 

Fortgesetzte Forschnngen lchrten indessen, dass diese Gleichheit 
des Verlialtens doch nur  mit 1':insclirdrikung anzunehme.n sei **). Zu- 
ndchst beweist Magn us ,  d e w  die Fiihigkeit des Steinsalzes, den 
Warmestrahlen aller Art den Durchgarrg in gleichem Verhaltniss zu 
gestatten, nicbt ganz so allge.niein richtig ist, als bisher angenommen 
wurde. Wares Steinsalz bis auf 150° erhitzt, strahlte Warme in  nicht 
utibet.rdchtlicher Menge ails, wcriiger als Sylvin bei gleicher Dicke 
der Platte (3""), aber mehr als poiirtea Silber. 

Die vom Steinsalz ausgesendeten Strahlen wurden von klaren, 
zwisohen Wiirmequelle nod Thermosaule aufgestallten Steinsalzplatten 
rnit grosser Begierde aufgesogen und zwar in steigendem Verhaltnisse 
bei zunehmender Dicke der absorbirenden Platte. Do& selbst schon 
bei 1"" Dicke derselben wurde fast die Halfte der Warme zuriick- 

*) Ueher die Diatherinansie des Sylvins. Berichte Jahrg. I. 129 ; Pogg.  
Ann. CIXXIV.  302. (1868.) 

**) Urber Emission und Absorption der bei niederen Temperaturen ausge- 
strtlhlten Warme. P o g g .  Ann. CXXXVIII. 333. (1869.) Und ausflihrlicher: Ueber 
Emission, Absorption und Reflexion der bei niederer Temperatur auagestrahlten 
Wlrmearten. Fogg. Ann. CXXXIX. 431. (1870.) 



gehalten , welche nach Entfernung der Plirtte die Thermosaule er- 
reichen konn te. 

Sylvin zeigte fast dasselbe Absorptionsvermijgen fiir die Wiirrne- 
strahlen des Steinsalzes. Vollkommen klare und durchsichtige Fluss- 
spathplatten von 2,8 bis 10”” Dicke gestatttden dagegen nur 8,3 Pro- 
cent den Durchgang. Durchsichtige Platten von Chlor- und &sm- 
silber verhielten sich ahnlich wie Sylvin. 

Die Warmestrahlen dee erhitzten Sylvins wurden von Steinsalz 
und Flussspath in griisserer Menge als vom Sylvin selbst durchge- 
lassen. Letzterer hielt bei 3”” n icke  etwa die Halfte, mehr aber bei 
grBsserer Dicke zuriick. 

Dicke Flussspathplatten hielten fast alle Warme euriick, die von 
erhitztem Flussspath ausstrahlte. Steinsalz und insbesondere Sylvin 
Lessen, ziemlich onabhangig von der  Dicke der Platten, bis zu 
90 Procent davon durch. 

Die Strahlen, welche reines, bis zu 1500 erhitzes Steinsalz aus- 
sendet, besitzen sammtlich gleiche Brechbarkeit. Das Steinsalz ist 
monothermisch, wie sein gliihendar Dampf monochromatisch ist. Der  
Sylrin verhalt sich zwar ghnlich dem Steinsalze, ist aber nicht ir i  
gleichem Grade monothermisch. 

Wenn es  miiglich ware, sagt M a g n u s ,  von dcr bei 150” aus- 
gestrahlten Wiirme ein Spectrum zu entwerfen, so wiirde, wenn Stein- 
salz der ausstrahlende RGrper ware, dieses Spectrum nur eihe Bande 
enthalten. Ware Sylrin z u r  Ausstrahlung benutzt, so wiirde das 
Spectrum ausgedehnter sein, a b w  doch nur einen kleinen Theil von 
den1 einnehmen , welches die vom Rienruss ausgestrahlte Warrne 
liefern wiirde. 

Seltsam genug, wie die ersten Arbeiten von G u s t a v  M a g n u s ,  80 

haben auch seine letzten zu einer Controveirse gefiihrt. 
A19 die Reobachfungen iiher das Ausstrahlungs- und Absorptions- 

Vermiigen des Steinsalzes zoerst nur in einrr kurzcn Notiz”) bekannt 
wurden, versuchte K n o b l a u c h  **) dieselbe zu widerlegen und den 
Satz festzuhalten: dass chemisch reines und blares Steinsalz bei der 
gewijhnlichen Temperatur allen Wgrmestrahlen den Darchgang in 
gleichem Verhgltnisse gestatte und dass in dieser Eigenschnft der 
Sylvin ihm am nachston stehe. 

M a g n  u s  hat nocb kurz vor seinem Tode Renntniss von K n o  b -  
1 a u c h ’ s  Aufsatz erhalten ; zu einer eigentlichen Beantwortung des- 
selben hat  e r  nicht mehr Zeit gefunden, allein in einer Note, welche der 
im Marzhefte des laufenden Jahrgangs ron P o g g e n d o r f f ’ s  Annalen 

*) Pogg. Ann. CXXXVIII. 333. 

’*) K n o b l r i u c h ,  Ueber den Durchgang der strahlenden Wirrnie durrh Stein. 
salz und Splvin. P o g g .  Ann. CXXXIX. 160.  



rnitgetbeilten vollstandigen Arbeit vorgedrurkt ist,  glaubt er  auf den 
lnhalt der Abhrrndlnng als Antwort nnf R n o b l a u c h ' s  Bemerkungen 
hinweisen zu durfen. 

In dieser Abbandlung, welche die Ergebnisse der Untersuchungen 
von M a g n  u s  viollstindig mittheilt, zeigt es sirh dann allerdings, 
dass der oben erwahnte Satz im Wesentlichen nicht von ibm an- 
gegriffen worden war. Iin Grunde hatte sich M a g n u s  aucb 
schon in der kurzcn Anzeige seiner Arbeiten iiber diesen Punkt aus- 
gesprochen, indem e r  sagte: Die grosse Diathermansie des Stein- 
salzes beruht nicht auf einem geringen Absorptionsvermiigen desselben 
fiir die verscbiedenen Warmearten, sondern darauf, dass eo n u r  eine 
einzige WBrmeart ausstrahlt und folglicb auch our diese eine absor- 
birt, und dass fast alle andern Kiirper bei der Temperatur Tnn 1500 
Wiirme aussenden, die nur einen kleinen Theil oder gar. keine von 
den Strablen enthalt, welche das Steinsalz a ~ s s e n d e t . ~  

I n  Folge ibrer Einfacbheit oder doch beschrankten Zusammen- 
setzung bieten die Warmestrablen des Steinsalzes, Sylvins und Fluss- 
epaths, aucb was ibre Reflexion anlangt, ein interessantes Verhalten. 
Von einer polirten Silberplatte wurden sie ungefahr in demselben 
Verhaltnisse, wie die von andern erwarmten Kijrpern ausgehenden 
Strahlen reflectirt. Unter dem Einfallswinkel von 45O betrug der  An- 
tbeil der reflectirten Strahlen etwa 86 bis 93 Procent. Unter dem- 
selben Winkel reflectirten Glasplatten 9 bie 11 Procent. Dagegen re- 
ilectiren Fluesspatbplatten von der Warme des Steinaalzes 24,2, von 
der dea Sylvine 18,1, von der des Flusespatbs nur 10,9 Procent. Die 
Reflexion, der Steinsalz- und Sylvinwarme von Steinsalz und Sylvin 
zeigte sich, wie zu erwarten war, n u r  gering, doch bei dern ersteren 
(8 Procent) etwas betrachtlicber als bei dem letzteren (6 Procent). 
Von der WIrrne des Flussspatbs (immer un ter 4.5O Einfallswinkel) 
reflectirte Steinsalz 10, Sylvin aber nur 4 Pr.ocent. 

Die letzten Versuche, mit denen eich M a g n h s  bescbiiftigt bat, 
betreffen die Veranderung der Warrneetrahlung durch Raubeit der 
Oberflliche; sic scbliessen sich den vier Jahre fiiiber*) ausgefiihr- 
ten Untersuchungm an, welche die Verschiedenbeit der von rauben und 
glatten Obedachen ausgeetrahlten Wiirme zum Gegenstande hatten **). 
Ausgangspunkt dieser Versucbe ist die znerst von dem Schotten 
L e s l i e  aufgestellte, auch von M e l l o n i  und Anderen vertheidigte An- 
sicbt, dass die veriioderte Ausstrahlung nor auf einer Aenderung der 
Dichtigkeit der Oberflachenscbicht beruhe, eine Ansicht, der M a  g n  us 
selber friiher gehuldigt batte. Eine erneute Betracbtung - dieser Frage 

*) Vergl. 9. 1080. 
'3 Ueber die yeT&ndeNng der WtLrmestrahlung durch Rauheit der ObetALlchL, 

Pogg. Ann. CXL. 837. (1870.) 

UI/U/26 
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hatte indessen Zweifel a n  der  Richtigkeit dieser Erkllrung in ihm auf- 
steigen lassen, und seinen Ueberlieferungen bis zum Ende  getreu, unter- 
nimmt e r  alsbald eine Reilie von Versuchen, um entweder diese Zweifel 
zu beseitigen oder eiiie richtigere Erkliirung zu finden. 

Bei diesen Versuchen wurden statt de.s Kapfers und anderer leicht 
oxydirbarer Metalle Platinplatten angewendet, bei denen auch andere 
Veranderungen der  Oberflache, wie sic beim Silber z. B. durch kleirie 
Mengen von Schwefelwasserstoff entstehen, nicht zu befiirchtcw waren. 
M a g n  u s teschreibt die Ergebnisse dieser Versuche in folgendrn Worten: 

,,Eine Platinplatte, die durck Auswalzen moglicbst hart  gemacht 
worden, strahlte, nachdem sie stark ausgegluht war ,  eben i n  vie1 
Wiirme am, als zuvor. Die Hiirte konnte hiernach die Aiisstrahliing 
nicht. Ledingen. 

? h e  andere Plat.inplatte War unter sehr starkem Druck zwischen 
ewei Walzen durchgegange~),  'con denen die einc fein grar i r t  war, so 
dass die Plat te  nach dcm Wslzen auf ihrer einen Seite kleine Er- 
hiihungen zeigte, wkhrend die andere glatt mar. Die erstere strahlte 
unbedeutend mehr als die andere aus. Nachdem aber die Plat te  stark 
gegliilit worden, war  auch diesrr Unterschird nicht niehr brmerkbnr. 
Es geht. darnus hervor,  dass bei sni ist glric,hrr HeschatTrnhrit der 
Oberfliiche Unebenheiten und selbst rcgel~miissig wechselnde E~liiilinn- 
gen und Oertiefungen vnrhanden sein liiinnen, d i n e  dass dadurch eine 
Vermehrung der Ausstrahlung entsteht. 

Wurde dagegen eine ebeiit! Platinplatte, welche mittelst der Glns- 
blaserlampe aiisgegluht iind ganz weich war ,  rnit feinrni Schmirgel- 
papier rauh gemacht, so strigerte sich ihre Ausstrahlung auf dns Dopprltc. 

Um e i n m  solchen Vergleich anstellon zu Iriinnen , geschah die 
Erwiirmung der ausstrahlenden Platte ini t te l~t  eines kleincri Apparatcs 
aus Messing, der durch IXmpfe auf 1000 C. erhalteii wurde. Er he- 
stand aus einem horizontal lirgcnden Cylinder von 50"'" iiinerni Durch- 
messer und ehen so vie1 Lange, dcsscn Irine Easis roil der zii unter- 
suchenden Platte gebildet wurde. Uin diew Ieiclit rnit einer andrrn 
vertauschen zu kiinnen, war  der Cylinder mit einem breiten Knnde 
versehen, gegen den die Plat te  diirch eirien Messingring mittelst dreier 
Schraui-,en angedriickt wurde. Zur n i ch tung  dienten dazwischen ge- 
legte Ringe ails starkeni Papier, die vollkommen darnpfdiclit schlossen. 

Um sicher zu SPIII. dnss h i  Rehandliiiig dei, Platte nicht irgrnd 
eine fremde Snbstanz auf derselben zuriictkgeblieben sci, z. R. Spuren 
von dein Leirn des Schiiiirgrlpapiers , oli'gltsicli d;tssrllw gnnz trocken 
artgewendet worden war ,  rvurdcn die PI:itteii. beror ninn sie in driu 
Apparat, lvfeatigte, cine Zeit lnrig in concentrir.ter Salpctersiiure er- 
hitzt , sndann rriit drstillirtem Wasscr so lange :iljge$piilt, bis alle 
Siiure entfernt war, und  darauf getrocliuet, ohne sie r n i t  einein Tuch 
oder einem airdereii Gegenrtande zu beriihron. 
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Man kann sich schwer vorstellen, dass durch die leichte Behand- 
lung mit Schmirgelpapier die Dichtigkeit der Oberfliiche sich in solchem 
Maasse geandert haben sollte, dass die Ausstrahlung sich verdoppelte. 

Wurde eine Platinplatte mit einer dunnen Schicht von Platin- 
schwamm iiberzogen , indem Platinsalmiak in dijnner Schicht darauf 
gebracht und sie dann stark erhitzt wurde, 80 zeigte sie etwa die 
siebenfache Ausstrablung von derjenigen, welche man vor dem Auf- 
bringen des Platinschwammes beobachtet hatte. 

Der Platinschwa.mm ist lockerer als die Platte, auf der er  he- 
befestigt ist, allein jedes einzelne Theilchen desselben ist ohne Zweifel 
eben so hart wie ein Theilchen der ausgegliihten Platte. Die Wirkiing 
des Schwammes beruht daher, wie es scheint, nur darauf, dags er  
mehr Spitzen und Ecken darbiet.et. Es ist dies um so wahrscheinlicher, 
a19 die Ausstrahlung einer solchen, mit Schwamm iiberzogenen Platte 
abnimmt, wenn sie ofters und anhaltend gegliiht wird. MGglich, dass 
bei jedcm neuen Erhitzen etwas von dem Scbwamm sich ablost, aber 
jedenfalls rundeli sich die aubersten Spitzen iind Ecken zugleich ab. 
Hjrter kiinnen sic nicht werden.’ 

M a g u u s  ist der Ansicht., dass die Vermehrung der Ausstrahlung 
bei rauher Oberflache wesentlich von der Brechung abhangt, welche 
die WGrme bei ihrem Austritt aus der Oberflache des strahlenden 
Korpers erleidet. Er erlautert diesen Einfluss fur die verschiedenen 
Gestalten dcr Oberflache und kommt dabei zu folgendem Schluss: ,Je 
griisser der Brechungsexponent der Warme zwischen der ansstralilen- 
den Sribslanz und dcr Luft ist, urn so geringer ist die Ausstrahlung 
aus der ebenen Oherfliiclre; in diesem Falle ninimt die Menga der 
nnrh Innen reflcctirten Warme zu. Ohne Zweifel haben die Metalle 
rinrii srhr grossen Brechungsexponeiiten. Desshalb reflectiren sie die von 
Aussen kommenden Strahlcn und lassen nur wenig d a w n  eindringen, 
ni id  desshnlb rcflectiren sie. auch die aus dein Innern kommenden narh 
lnneri uiid lassen nur wenig daron austrrtcn. Griissere Cnebenheiten 
der anssfrahlcnden FlRcha baben nur unbedeiitende Aenderungen der 
Ausstreltlung zur Folge. Eine solrhe tritt nur ein,  wenn die Kriim- 
mimgsradier, sehr klein sind und sich schr stark iindern, und wenii 
die ausstralilende Substanz wenig diiltherman ist. Im Allgemcinen 
kann zwar die Rauhigkeit der Obrrflaclie sowohl cine Steigrrung als 
eine Verminderung der Ausstmhlnng bewirken , aber wenn die Un- 
cbenheiten sehr fein iirid sehr tief eind, so tritt 1x4 wenig diatber- 
manen Substanzen, wie den Metallen, fast, stetv eine Swigerung eiu. 1st 
ein sehr feines Piilver derselben Substanz auf der ausstrahlenden 
E’likhe betintllirh . so steigsrt sich die Ausstrablung bedeutend; nicht 
n u r  bci wenig diathermaneri Kijrpern. wie den Mrtallen. sondern anch 
bei stark diathermanen, z. B. beiln Steinsalz.’ 

Die birr angefiilirten Resulta.te wurden von hi agr ius  air1 
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11. October 1869 in der Sitzurrg der physikalisch - mathematischen 
Rlasse der hiesigen Akademie der Wissenschaften verlesen '). Es war 
die letzte Arbeit, welche er der Akademie vorgetragen bat. 

Mitte Novenlber theilte er das fiir die Abhandlungen der Aka- 
demie bestimmte Manuscript dieser Arbeit seinem Freunde K ro-  
n e c k e r  mit, um mit ihm die mathematische Entwicklorg seiner An- 
sicbt: zumal aber gewisse Consequenzen xo besprechen, welche sich 
aus den Fresne l ' schen  Intensitatsformelo ziehen lassen. An diese 
Besprechungen kniipften sicb mehrfache mtindliche und schriftliche Er- 
Zirterungen zwisehen den beiden Gelehrteo, in Folge deren M a g n u s ,  
dessen Gewissenhaftigkeit sich nie verlaugnete, den Entechluss fasste, 
von der Veriiffentlichung des Aufsatzes varliiufig abzueehen, om iiber die 
in demselben behandelte Frage weitere Versuche anzustellen. Allein 
es war ibm nicht vergiinnt, die Untersuchung wieder aufzunehmen, 
und so hat er  denn, ale er sein Ende nahen fiihlte, den Wunscb aus- 
gesprochen, es m6ge die Abhandlung, deren Umarbeitung ihm versagt 
sei , in ihrer urspriingliclien Fsesong verBffentlicbt werden. Dieser 
Wunsch ist von seinem langiahrigen Freunde P o g g e n d o r f f  treulich 
erfiillt worden : die Abhandlung ist bald nach seinem Tode im Julihefte 
der  Annalen der Physik erschienen ; eine dlie Abbandlung begleitende 
Note giebt uns von den eigenthfimlichen Urnstanden Kenntnies, nnter 
denen die letzte Arbeit von G u s t a v  M a g n u s  zur VerBffentlichnng 
gelangt ist. 

__-- 

Die Ausziige, welche ich aus den Abhendlungen unseres Freundelr 
gegeben habe, fragmentarisch and ungleichartig wie sie sind, diirfteo 
hinreichen, um das Wesen und den Urnfang seiner Forscbung zu be- 
zeichnen. Das vorwaltende Moment in alien diesen Arbeiten iet, wie 
man sieht, das  Experiment; der  Speculation wird nnr dann ein Recht 
zugestanden, wenn eie in dem sichern Boden des Versuches wurzelt. 
Ueber den Werth der experimentalen Methode hat sich M a g  nu8 selber 
in  seiner Rectorataredew) ausgesprochen , in w e l c b r  er die Natur- 
wissenscbaft gegen die, seltsam genug, von zwei gmz entgeqenge- 
setzten Seiten ausgehenden Angriffe vertheidigt. 

,,Zwar ist die Erkenntniss der Wahrheit, sagt M a g n u s ,  das  Ziel 
eioer jeden Wissenschaft , die Naturforschung aber erfreut sich d m  
Vorzuges, mehr als alle anderen Disciplinen geeignet zu sein, das 
Streben nacb dieser Erkenntniss zu iiben wnd ZD befeutigen. l a  dieser 
k z i e h u n g  bewahrt sie sich als vortreffliehes Bildungsmittel. Selbst 
die Mathematik steht ihr hierin n a c k u  

*) Monatsbericht f. 1869. 718. 
**) Festrede auf der UniversiWt zu Berlin am 8. August 1862. 



Und nachdem e r  eines Naheren Rusgefiihrt hat, wie die mathe- 
matische Behandlung einer Frage nach streng vo) geschriebenen Formen 
erfolgt, wahrend sich f i r  die naturwissenschnftliche Forschung keine 
Regel aufstellen lasst, sondern jeder Fall einer besonderen Beurthei- 
lung bedarf, dnmit der Forschende geg#-n Irrthiimer sicher gestellt 
sei, sagt er weiter: 

Dies ist bestimmt 
jene Sicherheit zu gewahren. Es ist der Priifstein fiir den aufgestell- 
ten Gedanken. Es ist die Frage, die gestellt wird, um zu erfahren, 
ob derselbe auf der Wahrheit beruhte oder nicht. Ndeh unserer An- 
sicht heisst experimentiren nichts anderes als der  Wahrheit seine 
Krafte widmen : 

vero impendere vires.’ 
Rei einer so bestimmt apsgesprochenen Vorliebe fiir das Experi- 

ment, und wenn man erwagt, nach wie vielen Richtungen w a g n u s  
diese Vorliebe bethfftigt hat, wird es nicht befremden, dass er sich 
mit literarischen Arbeiten kaum bescbaftigt hat. Grirssere Werke, wie 
Monogrnphieen oder LehrbGcher liegen nicht vor, jedoch hat er gele- 
gentlich, aber gleichwohl ausserst selten, kleinere Beitrage zu einigen 
nicht asschliesslich wissenschaftlichen Zeitschriften geliefert. Fiir die 
Ahfiihrung grosserer literarischer Arbeiten gebrach es ihni in der 
That  an der nijthigen Musse; die Zeit, welche ihm, nachdem er den 
rahlreichen Anforderungen seiner Stellung gerecht geworden war, die 
Beschiiftigung mit experimentalen Studien iibrig liess, war unverkiirzt 
dem Unterrichte gewidmet. 

In  einer Versammlung, wclche 80 viele von M a g n u s ’  Schiilern 
zu Gliedern zahlt, kiinnte es iibcrfliissig erscheinen, seiner Lehrthlitig- 
keit eine Lobrede halten zu wollen. Allein diese Blstter der Er- 
innerung sollen auch denen, die naeh ons kommen, ein Bild des 
Mannes gehen, and i rh  wiirde mich daher einer unverzeiblichen Unter- 
lassung schuldig machen, wollte icb nicht schlieeslich anch bei dieser 
Seite seiner Wirksamkeit, welche ni&t nor seinen zahlreichen Schiilern 
zn Statten gekommen ist, eondern auch einen blebenden Einfluss 
auf die Wissenschaft geiibt hat, einen Augenblick verweiIen. 

Hijren wir tnntichst, wie er selber die Stellung des Lebrers an 
deutscher Hochschule anffasst. Im Laufe einer am Splltabend seines 
Lebens gehaltenen Festrede hat er Gelegenbeit, die Verhaltnisse des 
bffentlicben Unterrichts in England und Deutschland mit einander zu 
vergleirhen. Er sagt: 

.AlIein, wenn Unterschiede in Charakter, in Brauch und Sitte, 
in Thun und Denken zwischen Eagliindern und Deutschen vorhanden 
eind, 80 treten sie wohl kaum auf irgend einem andern Gebiete SO 

bedeutungsvoll hervor, als auf dem des irffentlichen Unterrichts. 
Der Engliinder - und wie der  Einzelne so die Nation - ver- 

*Him tritt das Experiment in seine Bedentung. 



folgt sein Ziel stets nnverriickten Auges. 1st es doch gerade dieses 
z ihe  Rehnrren auf dem einmal eingeschlagenen Wega, welches die 
Nation so gross gemacht hat. Allein dieser Zug in dern englischen 
Charakter bedingt auch, dass die Jugend jenw Landes darauf hinge- 
wiesen ist, schnell zu lernen und das Er1,ernte unrnittelbar fiir das 
Leben zu cerwerthen. 

Wie ganz anders unsere jungen deutschen Akademiker, diejenigen 
zumal - und sie bilden ja noch immer den Kern unserer Studiren- 
den - we!che eine reife Vorbildung mit anf die Koehschule bringen, 
eine Vcrbi lung,  welche ihren Geist nach allen Richtungen entwiekelt 
hat. Bei ihnen ist eine hiihere, mehr ideale Auffassung der Dinge 
vorwaltend. Und dieseni Umstnnde verdankt der deutsche Universitats- 
1ehre.r die bevorzugte Stellung, deren e r  sich erfreut; dass seine Zu- 
horer von dem BestreLen erfiillt sind, nicht nur das Lehrobject sich 
anzueignen, sondern dasselbe auch zu durchdringen. Solche Schiiler 
verniag der Lehrer bis an die Ziussersten Grcnzen der Wissenschaft 
zu fiihren. in ihnen verniag er die I3egeisterun.g f i r  den weiteren Ausbau 
dieser Wissenschaft zu wecken. Wie reich und mannichfaltig die 
Friichte dieser Bestrebungen sich theilweise schon wRhrend ibres 
Aufenthaltes auf der Universitlt gestalten, dafur liefern die Doctor- 
Dissertationen ein erfreuliches Beispiel. 

Ein deutscher Lehrer, der selbst von heiligem Feuer fiir seine 
Wisvenachaft durchgliiht ist, nur vor solchen Zuhijrern wird er  sich 
geniigen.' 

Rein Wunder. dass Auffassungen, wie sie sich in diesen Worten 
spiegeln und wie sie M a g n u s  auf seiner ganzen Laufbahn geleitet 
haben, bei den Studirenden ein lebhaftes :Echo finden, und zu dem 
scliiinen Verlialtnisse zwischen Schiilern und Lehrer fiihren mussten, 
velches ich in einern friiheren Abschnitte dieser Skizze zu schildern 
yersucht habe. 

Die akadeniische Thaitigkeit G u s t a v  M a g n u s '  hat sich in drei 
verschiedenen Formeo galtend gemacht, in Vorlesungen, in Colloquien 
und in Anleitungcn zur experimentalen Forschung. Seine Hauptvw- 
lesungen waren, wie bereits erwzhnt. worden ist, Physik und T k h n o -  
logie. I n  den ersten Sernestern nacb seiner Habilitation, von Sommer 
1832 bis Somrner 1833, h:tt er  nur Technologie gelesen; seine erste 
Vorlesung iiher Physik fal l t  in das Wintersemester 1833-34, und von 
diesem Zeitpunkte an bis zu seinem Tode mechselte ohne Unterbre- 
chung der Sommervortrag uber Technologie mit der physikaliechen 
W:in tcrvor les~~n~:  im Sornmersemester 1869 bat er die Technologie znm 
neunonddreissigsten Male vorgetragen; die 1Vintervorlesun.g 1.869-70, 
die 9r niclrt nielir vol1ende:i sollte, i.:t die siebenunddreissigste iiber 
Physik gewesen. Neben dieaen beiden grosseii Collegien hat er  noch 
voriibergeliend (in1 Sornmer 44 und 45) iiffeutliche Vortrage iiber die 



Theorie des Galvanismus gehalteri. Eer Cyclus seiner hcriilitntei: 
phyeikatischen Colloquien h g i n n t  im Jalrre 1343; anfangs (lri4:3 bia 
45) h%lt er dieselben i iur  ini Somnicr, aber vom Jahre IS46 an  folgen 
sie sich allsrmesterlicli bis zu scineni Toda. Dic: ExpeiimRtitsliiLurr~[~n 
datiixn vom Anbeginn seiner altaciemischeo LHLIIJJ~I I I I .  allcin d:i 
es M a g n u s  erst i n  splterrn Jahren gelingt,. ein iiflentliches Labora- 
torium zu erhitlten, so tragen diesclben docb aucli inelir eitien priratcn 
Charakte.r, inderii t’r , sich darauf bi+xhrarikrn I I I U S S ,  jungen bliirr~~c~rn, 
welche er  i n  Jcri Vorlesrirrgen als besondfrs strc~bs:im und bcfabigt 
crkaniit ha.t, s r i i i  I’ri~atIiibi~rnt.oI.illln zu ijffnen. Erst im Sommer 1Sd3 
bewilligt, die Itegicrnng einen Fond fiir die Hrgriindung u n r l  cine 
jlhrliche Dotatinn f i r  dio Erhaltung eines p1iysik:ili~clrsn Laboratoriums, 
welches h l  a g  n u s  i n  dam von ihin bewohnf(.n Hai ise.  7 Kupfergraheri 
einricbtet. Von dicsem Z4tpunkt.e nehairn die 1Sspcrirtierrtaliil,utlgrn 
mit der Oeffentlichkeit eine regelrniissigere AusLildung u~rd eilieu gr%se- 
ren Umfang ail. 

Was nun zuerst. die Vorlcsungen anlangt, S O  erinnert sirh Jeder, 
der M a g n u s  ha t  redcn litireti, i n  wie holltnr (;r:ide ihrn dii, Gabe 
der Mittheilurig rerlieheri war; sein errist-gedic.g!-etrc,r Vortrag zcichriete 
sich durcli eine lichtvr.)llv Klarht4t 3 . ~ 9 ,  \velc.!ir deli sclrwierigrtrn A (11- 
gaben der Ditretellung getvacL~bscii war. Viiii dr r  elvgiinten, aii elis- 
lische Ausdrucksfometi ~ r i i i n ~ ~ r t i d ~ ~ ~ i  Rildung kurArr Sitze,  melchv in] 
Flusse drr Rede ihni eigen war, erhiilt iri:tu kaum ein dentliclies 
Bild aris der  Abfassung stsirier Abbandlungen, i n  denen cr mehr voll- 
endete Yracisiori und Deutliclikeit, uls Grazie der Darstellung anhtreble. 
Seine Sprache war gewalilt nicht gesucht, viillig frei von allem Aii- 

satz zuni Schwiilatigen, jedes seiner Worte gehbrte zur Sache; Nie- 
mand hasste melir als er die Phrase. und jedwedes Haschen nach Effeci. 
war dieser einfachen Xatur ganz und gar uuwidcr. Und  derselbe 
edle St.yl, der seinen Vortrag kennzeichnet, ,tritt  iiris a m  der experi- 
meti talen Ausstnttung seiner Vorlesungen eutgegcn.. Ein (~nthusianti- 
scher Freund des Versochs, versa$ e r  es siclr nicht. die Aufmerksam- 
keit seines Zuhiirers durch die gediegene Yracht der Ersc.heinnngen 
zu fe.sseln, welche er  ihrn rorfiihrt. Seine Instrumente, seine Apptraie ,  
alle Hiilfsmiftcl, daren er sich bedient, steheri auf der HBhe der Zcit 
und sind steta das Beste, was fiir Rraft und Geld zu Iiabvii ist: nnd 
Yon der ausdauernden Sorgfalt, mit walcher alle fur dns Gelingen 
einea Versuc.hes erfordcrlichen Bedingungen studirt werden: niit nelrher 
der Versuch ,durchprobirtu wird bis er  ,,grht“, - seine Assistenten 
wisseri daron zu erzahlen. Aber wie iiberall, so bat er  auch hit-r 
wieder das feine. Maass gefunden; der schiinste Versucli ist. ihm iinmcr 
nur Mittel zum Zweck und niernals uberwuchert dim Experinwrit die 
Wahrheit, welche mit seiner Hiilfe zur Anscharriirig k o m m e n  soll. M i t  
!J c w t i  11 d c’ r 1 1  s w ii rd ige r Se I b ~ t . ~ e r l i i i g i i  u ng w ir J C: e L’ r e  z c ri dst c :Z 1’ pzt f a  t , 



der eLen mit grossen Kosteri und noch grii!eserem Zeitaufwande fertig 
gewordeii ist, zur Seite geschoben, so bald sich die Eracheiniing, um 
drren Veriinwlraulichung eu sich handelt, mit einfacheren Mitteln her- 
vorriiferi liiust. 

Wenn man sich der ganz besonderen Begabung erinnert, welche 
M a g n u s  fiir die Construction von Apparaten besase, und der Sichcr- 
heit, mit der er experimeiitale Schwierigkeilen beherrschte, wie sie una 
ails jeder seiner Arbeiten entgegentreten, und dass dieses Talent [nit 
Varliebe ond unter den gliicklichsten ausseren Bedingungen, wiilireud 
eincr so 1ar:gen Reihe von Jahren im Interesse seiner Vorlesungen 
geiibt ward, so ist es in der That zu bedauern, dass er  so wenige 
der auf diesem Felde gesamrnelten Erfahrungen veriiffentlicht hat. 
HoKentlich hat sich die Tradition derselben bei seinen zahlreiclien 
Schiilern erhalten. Einige wemge seiner reisenden Versuche und seiner 
rrefflichen Apperate aind indess bereits allgemeiner bekannt geworden. 
So mag hier, was Vorlesungsversuche angeht, an die schone Heobach- 
tung erinnert werden, dltes sich die an den Polen eines Magneten 
hafknde Eisenfeile entziinden Iasst. Der Feuerregen , welchen der 
brennende Eisenbart, beim Scbwingen des Magneten in der Luft, ent- 
sendet, fehlt in keiner chemieehen Voliesuag mehr, so dass wir 
M a g n u s  schon beim Eintritt in umere WiBaenNhaft gleich auf der 
Schwelle begegnen. Vou seinen Inetrumenten verdient hier, neben 
den sehon in den Alrszugen aus seinen Arbeiten genannten, noch be- 
sonders des schonen Compressionsapparatmi gedacht zu werden, wel- 
cher besser d s  jeder nndcre geeignet iut, in Vorlesungen die Volumver- 
anderung der Gase bei rerandertem Druck zu zeigen. Die Gase sind 
in graduirten Rohren iiber Quecksilber abgeeperrt, und Wanne mit 
Riihren befindet sich in einem grossen, atarken, verachlieasharen GI-- 
cylinder, in welchen man mittelat einer Druckpumpe Wasser einpum- 
pen kann. Ein Luftmanorneter giebt den Druck an, wabrend wir die 
Volumveriiuderung der Oase an den in den Glasriihren aufsteigenden 
Quecksilbersiiulen direct beobachten. Der Apparat diirfte wohl in 
keinem physikaliachen Cabinette mehr fehlen. 

Die reicbe Erfahrhng in der Herstellung chemischer und physikali- 
scher Apparate, in der Einricbtuiig gewerblicher Anlagen, iiberhaupt 
in der Lijsung aller constructiven Aufgaben, welche M a g  n u geeam- 
melt hatte, ist auch vielen Anderen zu Gute gekornmen. In  einer 
Unzahl oon Failen ist Rein Rath eingeholt worden, welchen der 
uneipiniitzige Mane steta mit der griiasten breitwilligkeit crtheilb. 
Wie oft hat oler Verfmvr dim Skioze wertbvalle Fingerzeige von 
k n e m  Freunde erbvlten! Wiibrend die Dispositionen fiir die neuen 
hborotur iea  in h n n  md Berlin getroffen wurden, wie oft iet in 
zweifelhafteo FBillen seine Stb& entscheidend geweeeo! Und 
wenn es sick um die Heecbaffung von Apparaten handelte, in kie 



vielen FBillen hat auch hier w i d e r  die erprobte hchkenntniss  von 
M a g n u s  den Ausschlag gegebent Der werthvolle Hiilfe, welchen 
er dem Verfasser noch vor Hureem erst bei der Konstruction einee 
einfacben fiir gesometrische Zwecke beetimmten &athetometers geleistet 
bat, muse hier noch mit besonderem Danke gedecbt werden: 

Die grosse Sorgfalt, mit welcher M a g n u s  der experimentaleq, 
iiberbaupt der illuetrativen Ausstattong seiner Vorlesungen oblag, zeigt 
deutlich , wie wenig im naturwissenscbaftlichen Unterricbt der miind- 
liche Vortrag-ihm ausreichend erschien. Von dieser Auffassung ge- 
leitet, war er  schon friihzeitig bedacbt gewesen, den Nutzen seiner 
technologischen Vorlesungen fiir die Zuborer dadurch zu erhchen, d a m  
er  ibnen Gelegenheit verjchaffte, gewerbliche Anlagen und industrielle 
Wbrketatten zu besuchen. Zu dem Ende pflegte er  mit ihnen regel- 
miiasige, technologische Austliige, theils in Berlin, theils in der  Umge- 
gend zu unteruebmeri. Sehr bescheiden in ihren h f i i n g e n ,  hatten 
diese Excursionen, als seine Beziehungen zu den Fabrikanten sich er- 
weiterten, zumal aber a13 er  die grossg Mebrzahl der Berliner Indu- 
shiellen seine Schiiler nennen durfte, allmahlich eine Ausdehnung m d  
Bedeutung gewonnen, welche diesem Systeme des technologischen 
Unterrichtee einen weit uber die Greuzen Deutschlands hinausgehen- 
den Ruf verschafften. Wie sehr aber auch M a g n u s ,  ganz abgesehen 
von ausseren Hiilfsmitteln, welche ihm gliickliche Verbiiltnisse boten, 
der Mann war, einen so seltslrm aus den heterageiisten Resiandtheilen 
zusammengesetzten Complex des Wissens, wie die Technologie, geistig 
zu bewaltigen und zu einern wissenschaftlicheu (fanzen zu verschmelzea, 
dies muas Jedem einleuchten , der seine umfangreichen Forschungen 
such nur fliichtig iiberblickt hat. Wenige Vorlesungen diirften bei 
den Zuhorern einCn tieferen Eindruck hinterlassen liaben , als 
die von M a g n u s .  V i d e  seiner alteren Schiiler, die jetzt grosse 
Stellungen in der Wissenvchaft und der Praxis einnehmen - und 
ich darf hier Namen uennen, wie die meiner Freunde W. S i e -  
m e n s  und F. V a r r e n t r a p p  - sprechen noch heute, nach so vielen 
Jahren, rnit dem lebbaftesten Danke von den vielseitigen Anregungen 
fiir’s Leben, welche sie aus diesen Vorlesungen mitqenommen hlrben. 

Die technologischen Excursionen und der lebhtifte Verkehr zwischen 
Lehrer und Schiilern, welcher sich aus ihnen entfaltete, waren es, 
welche in M a g n u s  zuerst den Wunsch rege machten, auch seine 
physikalischen Zuhorer, oder wenigstens eiuen Theil derselben, in ein 
engeres Verhaltniss a n  sich Leranzuziehen. Das J a h r  1843 brachte 
dbsem Janggehegten Wunsche Erfiillung. Im Sommer des genannten 
Jahres  hatte sich um M a g n u s  ein Kreis ausgezeichneter junger Mlinner 
gescbaart, wie sie sich bei grosser Verschiedenheit der speciellen Studien 
gleichwohl in dem Streben nach einer vollendeten physikalischen 
Durchbilduiig gceinigt , nicht leicht auf einer Hochschule wisder iu-  
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eammenfinden diirften. Diesen schlug Mrrgri u s  einr, wochentliche 
Zusammenkunft in seinem Hause For, um physikalische Fragen im 
Allgerneioen, besonders aber alle neuen Arbeiten auf dem Gebiete der 
Physik zu besprechen, daher der Name p h y s i k a l i s c h e  C o l l o q u i e n ,  
welchcri diese Zusarnmenkiiofte alsbald aufiahnien. Der  Verfasser dieser 
Skizze, dern die hf a g  n us’schen Zuhorer1isti:n vorliegen, kann es sich 
nicht versagen, die Narnen der zehn Theilnehmer anzufiihren, welche 
sich an dem ilritten Dienstage des Aprils grnannten Jahres unter 
M a g n  us’  Aegidt: zu deru erhteii dirser Coll’ociaieri vers;irunielten. Ich 
finde die Nameri vou B i i r e n s p r u n g ,  Wi lhe1In  Beela,  E-mil d u  
B o i s - R e y m o n d ,  E r n s t  B r i i c l i e ,  R u d o l f  C i a u s i u s ,  H. E i c h -  
h o r n ,  F a b i a n  V O I I  F e i l i t z s c h ,  W i l h e l r n  H e i n t z ,  G u s t a v  
K a r  s t e  1 1 ,  V e t  t i  u. Nicht weniger als acht von den zehn nehnien im 
Augenblick hervorrageude Stellungeu an derrtschen Unirersitaten oder 
hijheren Unterric~itsanstalten ein I 

Diese unter so giiicklichen Vorbedeutoljigen begonneneo physika- 
lischen Abende ermiesen sich alsbald von den] aliergriissten Nutzen fiir 
sLrnmtliche Eetheiligte. Dem Verfasser dieser Skizze ist es nicht rer- 
gonnt gewesen, den Colloquien beizuwohnen, aber er hat sehr oft Ge- 
legenheit gehabt, rnit Chemikern und Phpiker l i  zu Lerltehren, wplche 
sich in freudiger Dankbarkeit der Theiinahme an diesen Vereinigungen 
erinnern. Viele versichern, dass sie dern freundschsftliciieri Verltehre 
init M a g n u s  in den Colloquien die ersten tieferen Einblicke in die 
hufgabe des physikalischen Studiunis verdauken, und dass sie iir ihnen 
die fruchtbringendsten Antegungen fiir die Wissenscliaft erbalten h‘aben. 
\Vie sehr die. colloquiale Velkehr einem wahren Eddiirf’riisae entspruch, 
ergiebt sich r d i t  deutlich aus dem Umstaiide,. dnss achon bald nach 
Eriiffriung deswlben die schijnen dmch iiiir erzielt.en Eifolge Lei einigen 
der friilicren Theilnehmer den Gedanken weckteii, zu eineni iihnlicben 
wisseiischaftlichen Vereine auf breiterer Grundlnge zusainnienzutreten. 
So entstand iin Jalire 1845 die B e r l i n e r  E’hys ika l i sche  G e s e l l -  
s o h  a f t ,  dew11 fi infundzwarizi~jj&~riges Ilestehen im Aiifaiige dieses 
Jahres in so heiterer Weise gefeiert worden ist. Den pliysikalischen 
Colloquieu hat die GriinJung dieser Gesellscliaft, welche unifang- 
reichere Aufgaben verfolgt, keineii Abbruch ge~haii, denn nach wie 
$-or finden wir einc s ic l  stets gleichbleibende rege Getheiligung. Die 
niir vorliegende Liste der Theilnehmer, welche mit den hliirz 1843 
be.giniit und bis zuin Februar 1570, also fast bis zuin Tode M a g n u s ’ ,  
reirht , mittiin einen Zeitraum von siebeiiunilzwauzig Jahren umfasst, 
inthalt nicht xeniger als 265 cerscliiedena E;inzeichungen, und wenn 
wir in diesem Veizrichtiisse, neben drnen der bereits genaiinten ersten 
Theilnehmer an dem Colloquium, die Namen von Mannern finden wie 
B a e y e r ,  C l e b s c h :  K i r c h t i o f f ,  K n o l l n . n c h ,  K u i i d t ,  P a a l z o w ,  
Q u i r i c l i e ,  voni Ka. th!  R .  S c h n e i d a r ,  R. W e b e r ,  W i e d e m a n n ,  
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W ii 11 n e r und so vieler Anderer, so erhellt aus dieser glanzenden LiBk 
zur Genuge , welchen Einfluss die Lehrthatigkeit unseres Freundes 
auf den Fortschritt der Wissenschaft geiibt hat. Fiir M a g n u s  sisd 
iibrigens diese Colloquien eine Quelle der reinsten Freude gewesen. Er 
fiihlte sich wohlthuend ber ihr t  von dem erfrischenden Hauche, welcber 
ihn aus dem Verkehr mit strebsamen jungen Mannern anwehte; 
nber auch der wissenschaftliche Gewinn, den ihm seine physikalischen 
Abende brachten, darf nicht gering angeschlagen werden. I m  Anfange 
des Semesters wurden die Rollen vertheilt; ein jedes der Mitglieder 
iibernahm es ,  iiber einen Theil der neuen Erscheinungen auf dem 
Gebiete der Physik ein Referat zu liefern, in  welchem sich die neuen 
Erfahrungen a n  das bereits Bekannte anlehnten. Fur  diesen Zweck 
besorgte M a g o  u s  rnit grosser Sorgfalt die nijthige Literatur , und 
da der ganze Charakter der Vereinigungen Unwissenheit und Un- 
fleiss ausschloss, so war  mit einiger Sicherheit darauf zu rechnen, 
dass, nach rnehrwijchentlicher Vorbereitung , in der zum Vortrage 
anberaumten Sitzung eine werthvolle Arbeit zum Vorschein kam. 
An den Vortrag reihte sich alsdann eine vollkommen ungezwungene, 
belebte Discussion, an der sich auch die Scbfichternsten oft und gern 
betheiligten. M a g n  u s  pflegte zu sagen, dass e r  aus den Colloquien min- 
destens eben so vie1 lerne, wie seine jungen Freunde. Daher denn 
sein nie miide werdendes Interesse a n  diesen physikalischen Vereini- 
gungen. Am Dienstag Abend war er f i r  jeden Nichtcolloquenten 
vollkomrnen unzuganglich; ich glaube nicht, dass e r  irn Laufe eines 
Vierteljahrhunderts das Colloquium mehr als ein halbes Dutzend ma1 
ausgesetzt hat. 

Davs M a g n u s  neben seineu experimentalen Studien, neben seinen 
unausgesetzten Vorlesungen und Colloquien auch noch gleichzeitig eine 
grossartige Wirksamkeit als Leiter eines chemisehen und physikalischen 
Laboratoriums ausiiben konnte, bezeugt auf’s neue die unersch6pfliche 
Arbeitskraft des Mannes, aber auch die stramme Oekonomie, mit 
welcher er  seine Zeit einzutheilen wusste. Zwar war es  kein aus- 
gedehntes Laboratorium, dem er vorstand, zwar waren ea niemale 
Viele, die gleichzeitig unter seiner Fuhrung arbeiteten, aber nichtsdesto- 
weniger hauften sich eigenthiimliche Schwierigkeiten , unter denen e r  
diese Aufgabe zu lijsen hatte. Wie in allen andern, so war er aucb 
in dieser Phase seiner akademischen Laufbahn fast ausschiiesslich auf 
eigene Mittel angewiesen. Die ihm zur Verfigung stehenden Raume 
waren verhaltnissmassig beschrankt, und d a  sie fur die ZwecKe, denen 
sie dienen mussten, uicht urspriinglich bestimmt gewesen, auch in an- 
derer Beziehung ganz unzureichend. Bedenkt man ferner , dass die 
meisten seinef Laboranten rnit Experimentaluntersucbungen beschaf- 
tigt waren, bei deren Ausfiihrung sie jeden Augenblick in der Er- 
fahrung des Lehrers Rath und Hiilfe zu suchter. hatten, end- 



lich, dass die Fragen, deren Liisung sie anstrebten, wiederum, wie 
M a g n  us' eigene Farscbungen, den verschiedensten Gebieten der 
Cbernie und Physik angehorten, so sind wir erstaunt, wie der 
vielbeschiiftigte Mann auch diesen Anforderungen nach allen Rich- 
tungen Geniige leistete. Die Zahl der aus seinem Laboratolium her- 
vorgegangenen Originalabhnndlungen belluft sich auf nicht weniger 
sls 77, von denen 29 der friiheren Periode angehijren, in welcber 
er kaum mehr als zwei oder drei Schiiler gleichzeitig aufzuneh- 
men im Stande war; wiihrend 48 in den letzten sieben Jahren ent- 
~ t a n d e n  sind, seit sich die ilusseren ihm zu Gebote stehenden MitteI 
durch die Begriindung dee physikalischen Laboratoriums wesentlich 
erweitert hatten "). 

Unter diesen letzteren miige es  geniigen, auf die schijnen kry- 
stallographisch- optischen Forschungen von G r  o t h ,  auf die zahlreichen 
ond wichtigen akustischen Arbeiten von K u  nclt und von W a r b u r g ,  auf 
die verschiedenen. chemischen Abhandlungem von S c h  u l  t z - S e l l a c k  
hiozuweisen. Von den aus friiherer Zeit stammenden Untersuchungen 
finden wir werthvolle chemische Arbeiten vcm B e e t z  iiber Kobaltver- 
bindungen, von R i i d o r f  iiber Gefrieren und ilber Kiiltemischungen, von 
R. S c h n e i d e r  iiber Wismuthverbindungen uud iiber das Atomge- 
wicht des Wismuths, von U n g e r  Gber das Xantbin, von V o g e l i  
iiber die Phosphorsaure-Aether, von R. W e  b e r  iiber Aluminiumver- 
bindungen und Warmeentwicklung bei Molecularveranderungen, end- 
lich die wichtigen Versuche von W i e d e m i a n n  iiber den Harnstoff, 
welche bekanntiicb zur Entdeckqag des Biurets gefiihrt haben. Auch 
verschiedene ausgezeichnete physikalische Untersuchungen, so die von 
T y n  d a l l  iiber Diamagnetismus und iiber die Polaritat des Wisrnuths, 
so die von W i i l l n e r  iiber die Spaiinung der Dampfe aus SalzlBsun- 
gen, gehoren dieser friiheren Periode an. Unter den Arbeiten der friihe- 
sten Zeit begegnen wir auch einer Untersuchung des beriihluten Natur- 
forscbers, welchem die ehrenvolle Aufgabe zu Theil geworden ist, 
uns G u s t a v  M a g n u s  a n  der hieaigen Hochschule zu ersetzen. Die 
ersten Untersuchungen von H e r m a n n  H e l m h o l t z ,  die Versuche iiber 
Fliulniss, sind in dem Laboratoriurn seines Vorgangers ausgefuhrt 
worden. 

Wenn Rir die grossartige akademische Wirksamkeit des Mannes 
iiberblicken, wie sie uns aus den gegebenen Andeutungen, obwohl immer 
nur sehr unvollkommen entgegentritt, 80 werden wir une stets erinnern, 

*) Die Herren Professoren R. We b er  und A. Ku n d t , beide fillher wllbrend meh- 
rarer Jabre Amistenten bei M a g n u s ,  habeu die GUte gehabt, Veneicbnisse aof- 
matellen, ersterer von den der frilheren Periode angelGrenden, letzterer von den im 
pbyaikaliacben Laboratorium ausgefdhrten Arbeiten. Diese Veneichgisse, fir  welche 
ich den genannten Herren zu beatam Danke rerpflichitet bin, sind am Schlusae an- 
gefilgt. 
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wie vielen Dank ihm unsere Unirersitat schuldet. Die Berliner Hoch- 
schule hat sich des seltenen Gliickes erfreut, dass in ihrem Schoosse 
zwei Koryphiien der Wissenschaft wie M a g n u s  und D o v e ,  wiih- 
rend eines mehr als ein Menschenalter umfassenden Zeitraumes, an 
der  Spitze der physikalischen Studien gestanden haben, wahrenz gleich- 
zeitig in den angrenzenden Wiasenschaften nicht minder hervorragesde 
Gelehrte wirkten, wie M i t s c h e r l i c h ,  H e i n r i c h  und G u s t a v  Rose 
auf dem Felde der Chemie, wie D i r i c h l e t ,  J a c o b i  und spl ter  
K u m m e r ,  W e i  e r  s t r  as s und E r o n  e c  k e r  auf mathematischem Ge- 
biete. Kein Wunder, dass sich unter den Auspicien von M a g n u s  
und D o v e ,  denen solche Krafte gesellt waren, in Berlin schon seit 
Decennien eine bliihende Pflanzschule der Physik entfaltet hat, deren 
Jiinger bereita iiber alle Theile Europas verbreitet sind. 

Dass einem Leben, welches seine hiichste Befriedigung im Dienste 
der Wissenschaft fand, der Dank der Wissenschaft nicht vorenthalten 
blieb, braucht kaum gesagt zu werden. Die Akademien nnd gelehrten 
Gesellschaften Deutschlands sowohl als des Auslands wetteiferten, 
M a  g n  u s  unter ihre Ehrenmitglieder aufzunehmen. Am 30. April 
1863 wurde e r  zum auswwigen Mitgliede der Royal Society, am 
13. Juni 1864 zum Correspondenten der  franzbsischen Akademie der  
Wissenschaften erwahlt. Auch Ehrenbezeugungen anderer A r t  haben 
ihm nicht gefehlt; mit Titeln und Ordeii ist er  reichlicb bedacht wor- 
den. Deutsche Fiirsten, die als Jiinglinge seine Schiiler waren, ha- 
ben sich als Manner geehrt, indem sie ihn rnit Auszeichnungen iiber- 
bauften. In  Erz und Marmor sind seine Ziige verewigt worden. 
Schon prangt sein Bildniss neben denen L i e b i g ’ s ,  B u n s e n ’ s ,  
D ove’s  in der Festhalle des neuen rheinischen Polytechnicums, wel- 
ches an der westlichen Marke unseres Vaterlandes noch in dieeen 
Tagen e”rt voliendet worden ist, und ehe viele Monate vergehen, wer- 
den wir seine Marmorbiiste in der Aula der Hochschule aufstellen, 
der er  so viele Jahre  hindurch seine beaten Eriifte gewidmet bat. 

Werfen wir noch einen Abschiedsblick auf das sch6ne Leben, 
dessen Bild sich vor unsern Augen entrollt hat I Angesichts der groaaen 
Erfolge, welche die Arbeiten des Gel e h r t e n  k r h t e n ,  theilen wir  AHe 
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die frohe Ueberzeugung, dass der Name GUSTAV MAONUS unter deneq 
der hervorragenden Forscher unseres Jahrhunderte in dem Bnche 
der Geschichte fur alle Zeiten verzeichnet ist. Aber wenn wir mit 
gerechtem Stolze auf die glanzende wissenschaftliche Laufbahn unseres 
beimgegangenen Vereinsgenossen zuruckschauen , do wollen wir uns 
doch stets auch des bescheideneren, aber ,wabrlich nicht minder be- 
neideuswerthen Ruhmes erinnern , welchen ihm die Tugendel, 22s 
M a n n e s  in so reichem Maasse erwarben, dass sein Andenken wie 
ein theures Kleinod von Schiilern und Freunden in dankbarem Herzen 
bewahrt wird. 


