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Ober den Gang der Lichtstrahlen durch GlasrShren, 
die mit Fl~issigkdt gefiillt sind, und dne darauf sich 
grfindende Methode, den Brechungsexponenten con- 

densirter Gase zu bestimmen, 

Von J. Deehant~ 
~'. k. Pro fessor  a~  d e r  S taa t soberrea l schu le  i m  I I .  B e z i r k e  itt Wie~ .  

(l~iit 2 Holzs( ,hni t ten , )  

(Vorgelegt in det Sitzung am 16. October 1884.) 

Blickt man dutch ein ziemlich dickwandiges, mit Wasscr 
gefUlltes GlasrShrchen gegen eine Lichtlinie, welehe parallel zur 
Axe des RShrchens ist, so beobachtet man, dass die seitliche 
Ausbreitung des Lichtes beiderseits mit wohlausgebildeten Spec- 
tren abschliesst, in denen Roth am wenigsten abgelenkt er- 
scheint. Noch ilbersichtlicher wird dies, wcnn man durch eiue 
Spalte paralMes Sonnenlicht auf das RShrehen fallen lasst und 
dahinter einen Schirm aufstellt. Diese Spectra deuten darauf 
hin~ class gewisse Lichtstrahlen beim Durchgang durch das R~hr- 
chert ein Maximum der Ablenkung erleiden. 

Der Gang eines Liehtstrahles, der durch die FlUssigkeit 
hindurchdringt, ist namlieh folgendermassen characterisirt: Es 
sei in Fig. 1 durch die beiden concentrischen Kreise O M  = R 

und O N =  r ein Durehschnitt durch ein GlasrShrchen dargestellt. 
Der Lichtstrahl, der in M unter dem Winkel ~ auff~llt, wird im 
Glass untcr dem Winkel ~ gebrochen; er trifft dann die inhere 
RShrenwand in N unter dem Winkel 7 und erleidet beim Uber- 
tritt in die Fl|issigkeit abermals eine Brechung unter dcmWinkel 
3. Der weitere Weg des Strahles ist mit dem beschriebenen 
symmetrisch. Die halbe Ablenkung ist daher: 

d 
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Die Differenz (7- -~)  ist natUrlich bei einer Brechung yore 
Lothe ncgativ. 

Fig. 1. 

Die Winkel % ~, 7, ~ h5ngen durch folgende Gleichungen 
zusammen : 

sin 
sin ~ -~ n, dem Brechungsexponcnten des Glases;  

sin ~ r 
aus dem Dreieckc MNO; 

sin 7 - -  R 

sin 7 : ~/ 
, w o n  ~ den Brechungsexponenten der in der 

sin ~ n 
l~Shre befindlichen Fliissigkeit beziiglich Luft bedeutet.  

Die Maximumsbedingung abet  lautet: 

d[3 d 7 d# __ 0. 
1 - -  ~ + d~ d~r 
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Bestimmt man die Werthe dieser Differential-Quotienten aus 

den Gleichungen: 

~' r 

sin r - -  n sin L3 = n / ~  sin 7 : n' R- sin 2) 

so erhi~lt man: 

+ --- O~ 
n COS ~ r t , r  n ~- cos 7 , -~ cos 

oder 

1 1 1 1 
4- - - 0 .  

C0S ~ ~l C0S {~ r v r n ]~ cos 7 n ~ cos 

Multiplicirt man diese Gleiehung mit sin ~ nnd setzt wieder 

sin ~ sin ~ sin 
_ sin ~, = sin 7 ~ ~ - -  sin ~, 

'I' ? r 
n n R 

so ergibt sieh die einfachere Form: 

tg ~ - - t g ~  + t g T - -  tg 6 = O. 3) 

Eine analoge Gestalt wird die Maximumsbedingung jeder-  

zeit annehmen~ so oft es sich um den Weg eines Lichtstrahles in 
concentrischen kugelfSrmigen Medien handelt, da das Verh~iltniss 
tier Sinus je  zweicr Winkel constant ist. Man braucht also nur in 
dem Ausdruck flit die Deviation statt der einzelnen Winkel ihre 
Tangenten zu nehmen und deren algebraische Summe ffleich Null 
zu setzen. So ist z. B. fUr den Hauptregenboffen, wo 

d 

ist, die Maximnmsbedingung 2 tg {~ - -  tg" ~ ~ 0. 

Durch Aufl~isung der vier Gleichungen 2) und 3) wiirde sich 
j ene r  Winkel ~ erffeben, untcr welchem die Strahlen auffallen 
mUssten, um dis grSsste Ablenkung zu erfahren, mid zugleich 
wtirde man daraus die Bedingungen ersehen ktinnen, wann diese 
Spectra tiberhaupt zu Stande kommen. Allein die Rechnung flihrt 
auf eine Gleichung yon zu hohem Grade. Man kann abet  schon 
dutch einfache Discussion der Maximumsg'leichung: 

t g ~ 4 - t g  7 ~ t g ~  + t g ~  

45* 
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folgende zwei Bedingungen ftir das Zustandekommen einer maxi- 
malen Ablenkung oder das Entsteheu eines Spectrums ableiten: 

1. Weil tg ~ stets grtisser als tg ~ ist, so muss tg 7 kleiner 
als tg ~ sein; die zweite Brechung muss also vom Lothe erfolgen, 
oder der  B r e c h u n g s e x p o n e n t  der  F l i i s s i g k e i t  muss  
k l e i n e r  se in  als  der  des  G l a s e s  ( n r ~  n). 

2. Da auch tg 7 immer grSsser als tg ~ ist~ so muss tg 
kleiner als tg ~ sein, mithin nach Gleichung 2) 

r R 
n ~ < : 1  oder --r ~ rip; 

das Verhi~l tn iss  de r  R a d i e n  de r  RShre  muss  g r S s s c r  
sein a ls  der  B r e c h u n g s e x p o n e n t  der  F l | i s s i g k e i t .  

Man kann sich yon der Nothwendigkeit dicscr zwei Bedin- 
gungen auch leicht experimcntell durch passendeWahl der R(~hren- 
durchmcsser und des Brechungscxponenten der Fliissigkeit liber- 
zeugen. Da die Strahlen nach dem Austritte aus der RShre con- 
vergiren, so wird daraus auch Mar, dass das rechte Spectrum 
vcrschwindet, wenn man die linke tt~tlffe der RShre bedeckt, und 
umgekehrt. Es mag hier auch noch erwKhnt warden, (lass sich 
auf der Innenseite der Spectra zahlreiche Interferenzstreifen mehr 
oder weniger regelm~ssig ausgebildet zeigen, namenflich wenn 
man homogenes Licht verwendet. Dieselben sind offenbar analog 
den secund~trcn BSgen auf der Innenseite des Regenbogens und 
werden erzeugt dutch Interferenz zweier Lichtblindel, welche unter 
verschiedenen Winkeln auffallcn~ abet dieselbe Deviation er- 
leiden. 

Wenn man die GrSsse der maximalen Ablenkung d, den 
Brcchungsexponenten der Glassorte des RShrchens n und das 

Verh~ltniss der Radien der RShre R bestimmt, so enthalten die 
r 

ffmf Gleichungen 1) 2) and 3) fiinf Unbekannte % ~, 7, ~ und n 1, 
und die Elimination der vier ersten wlirde n r als Function yon d, 

R erg'ebcn, wenn die AufiSsung der Gleichungen mSglich n and r 

wi~re. Allein man kann indirect auf folgendem Weg'e zum Ziele 
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gelangen: Man rechne sich ftir eine bestimmte GlasrShre~ also fUr 

ein bestimmtes n und R ftir verschiedene, beliebig gewghlto 
r 

Winkel ~ die dazugehSrigen Werthe von fl, 7, o~ d und n', was 

nach den Gleichungen: 

sin~ sin ~ sin ~ R -- ; s i n 7 - - ' - -  " - - ;  t g ~ - - t g ' ~ + t g T - - t g ~ ;  
n n r 

R 
d sin ~. --,. 
-~ --- (~ --13) - -  ( ~ - -  7) ; n ' - -  sin~ 

mSglich ist. Wenn man die einander entsprechendenWert he yon 
d und n' in eine Tabdle eintriigt oder als Abseissen und Ordina- 
ten darstellt, so kann man dann fur irgend ein beobachtetes d dutch 
Interpoliren oder aus der erhaltenen Curve den dazu gehSrigen 
Werth yon n' entnehmen. 

Dieser weitliiufige und mUhsame Weg kommt ~llerdings fllr 
eigentliche Fliissigkeiten nicht in Betracht, allein fUr eondensirte 
Gase glaubte ich doch einen Versuch machen zu sollen, denselben 
zu betreten, da sich die Gase am bequemsten in Glasr(ihren ver- 
flUssigen lassm b und da andere Methoden zur Bestimmung ihrer 
Breehungsexponenten nieht immer anwendbar sind and tiber- 
haupt noch wenig angewendet wurden. 

Ausser den allgemeinen Angaben F a r a d a y ' s  tiber das 
BrechungsvermiJgen der condensirten Gase, 1 sowie der Be- 
stimmung des Brechungsexponenten des Cyans und der Fliissig- 
keitseinsehlUsse in Mineralien durch B r e w s t e r  mit Hilfe der 
totalen Refiexion ~ ist insbesondere aus neuerer Zeit ein Versuch 
B l e c k r o d e ' s  a zu erw~hnen7 der die condensirten Gase in plan- 
parallele, zusammengekittete GeFasse einschloss und mit dem 
Mikroskop nach der Methode des Duc de C h a u l n e s  die Bre- 
chungsexponenten yon Cyan, Kohlensgure und Ammoniak be- 
stimmte, w~thrend bei anderen Substanzen die L~sung" des Kittes 
das Gelingen der Versuche verhinderte. 

1 Beer 7 Einleitung in die h6here Optik, 1853, Tab. VI. S. 417. 
Pogg. Ann. Bd. 77 S. 469. 

a Wied. Ann. Bd. 87 S. 400. 
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Die Bestimmung der drei zur Berechnung des Brechungs- 
exponenten nach der angegebenen Methode nothwendigen GrSssen 

n, d nnd __R wurde auf folgendem Wege ausgeftlhrt: 
r 

1. Der B r e c h u n g s e x p o n e n t  der  G l a s s o r t e  des RShr- 
cherts wurde nach der Minimumsmethode erhalten, nachdem an 
ein R~hrensttickchen zwei geneigte Ebenen angeschliffen worden 
waren. Diese Arbeit brauchte nut einmal ausgeftthrt zu werden, 
da bei allen folgenden Versuehen Stticke derselben l~ngeren 
GlasrShre verwendet wurden. Es ergab sieh fur Natriumlieht 
n = 1. 5139. 

2. Die Bestimmnng der D e v i a t i o n  kann man in der Weise 
vornehmen~ dass man das mit Fliissigkeit geftillte RShrehen ver- 
tical in der Mitte des Tischchens eines Spectrometers aufstellt 
und links und reehts die Stellungen des Fernrohrs abliest~ welche 
den beidenSpectren entsprechen. Die Differenz beider Ablesungen 
gibt die doppelte Deviation. Dabci fallt einem sofort auf, dass bei 
einer Drehung des Glasrfhrchens die Ablenkung sich merklich, 
oft um einige Grade 5ndert. Es riihrt dies offenbar daher, dass die 
RShren nicht concentrisch sind, mithin dasVerhKltniss der Radien 
an verschiedenen Stellen versehieden ist. Durch Beobachtung der 
Ablenknng in sechs versehiedenen Stellungen gelangt man aber 
bereits zu einer m i t t l e r e n  Ablenkung~  die yon der dutch 
mehrere~ etwa zwSlf Stelhngen gewonnenen nicht mehr wesent- 
lieh abweicht. Hiebei wurde folgendermassen operirt: Zuerst 
wurde das Fernrohr auf die Spalte und die Nonien der mit dem 
Tisehchen fest verbundenen Seheibe auf einen bestimmten Theil- 
strich des Theilkreises, etwa auf Null eingestellt. Nachdem 
hierauf die Ablenkungen der Spectren links und reehts beobach- 
tet waren~ kehrte man mit dem Fernrohr zur Anfangsstellung zu- 
tuck und drehte dann den inneren Kreis nm 60 ~ weiter. Auf diese 
Weise konnte man behufs Controlversuehe und namentlich~ um 
den Einfluss der Temperatur besser bemessen zu kSnnen, stets an 
den namlichen Stellen der GlasrShre Beobachtungen anstellen. 

3. Die so erhaltene mittlereAblenkung entsprieht dem mitt-  
l e r e n  V e r h ~ l t n i s s e  tier R a d i e n  tier RShre, das bestimmt 
werden kann, indem man jenes Sttlek der GlasrShre~ dureh 
welches bei der Beobaehtung das Lieht hindurchging, heraus- 
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schnitt, an beiden Enden eben schliff und seinen Auftrieb (a/) in 
einer Fltissigkeit (Wasser) bestimmte. 

a'  - -  ( R  2 - -  r ~) ~ I s  

1 bedeutet die Liinge der RShre und s das specifisehe Gewieht 
der Fltissigkeit. Hierauf wurden die Enden mit Siegellaek ver- 
klebt und wieder geebnet. Der nunmehrige Auftrieb ist 

a = R ~ =ls 

Duraus ist 

\/ a - - a '  ~ r 2 z I s  und --~R a 
r a - - a  / 

Indem ich nun zun~tchst den Brechungsexponenten des 
Wassers nach dieser Methode bestimmte, Uberzeugte ich mich, 
dass dieselbe Resultate zu liefern im Stande ist, die um weniger 
als 0.001 fehlerhaft sind. Hierauf ging ich an die Bestimmung 
der Brechungsexponenten einiger Gase, die sich leicht ohne 
Compressionsapparat in GlasrShren verdichten lassen. Die hiebei 
verwendeten l~Shren hatten einen ~usseren Durchmesser yon 
etwas mehr als 6 mm und einen inneren yon beili~ufig 4 ram. 

I. Schwefl ige SKure. - -  Dieselbe wurde dutch Erwiir- 
men yon Kupt'erspKhnen und Schwefels~ure dargestellt. Nach- 
dem das Gas durch Hindurchleiten durch zwei Schwefels~ure- 
flaschen getrocknet worden war, wurde es durch eine fein aus- 
gezogene, rechtwinklig gebogene Glasffihre auf den Boden eines 
unten zugeschmolzenen R(ihrenstilckes geleitet, das in einer 
Kiiltemisehung steckte. Sobald die RShre 2 cm hoch mit FlUs- 
sigkeit gefUllt wa b wurde sie am andern Ende vor dem Gebl~tse 
zugesehmolzen. 

Es zeigte sich bei den Beobachtungen, dass die Temperatur 
yon sehr wesentlichem Einflusse ist, indem eine geringe Steige- 
rung derselben eine namhafte Verminderung der Deviation her- 
vorruft. Es wurden daher durch Bedecken der RShre mit einem 
Papierschirme alle unn(ithigen Strahlungen hintangehalten und 
naeh jdder Beobachtung ein daneben stehendes Thermometer 
abgelesen. Wenn auch der Stand des letzteren nahezu unver~n- 
deft blieb, so zeigte sich doch in der Regel bei der Riickkehr zur 
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Anfangsstellung eine kleineVerminderung der Ablenkung~ indem 
die Bestrahlung dutch dig als Lichtquelle dienende Natrium- 
flamme oder Kerzenflamme wi~hrend derBeobachtung eine kleine 
Temperaturerh(ihung hervorries Die folgenden Angaben mSgen 
daher einer um ein Weniges hSheren Temperatur  entspreehen. 

FUr schweflige Si~ure wurden nun bei Natriumlieht vier 
Beobachtungsreihen zu verschiedenen Tageszeiten und an ver- 
schiedenen Tagen gemacht,  um einigermassen den Einfluss der 
Temperatur  kennen zu ]ernen: 

t = 19 .6  ~ C. 2d = 35 ~ 44 '  20" 
21 .45  35 16 35 
23-0  34 53 35 
25"57 34 15 0 

Daraus ergibt sich fiir eine Temperatursteigerung yon 1 ~ C. 
eine Abnahme der doppelten mittleren Deviation yon 15 ' .  Redu- 
cirt man darnach diese vier Beobachtungen auf 20 ~ C., so erh~lt 
man im Mittel fUr d - - 1 7  ~ 49 '  13". DiG Bestimmung des u 

hi~ltnisses der Radien ergab: R - -  = I" 552. 
r 

Aus diesem Werthe und dam oben ftir den Brechungsexpo- 
nenten der GlasrShre gefundenen wurden die zu verschiedenen 
EinfaUswinkeln gehSrigen Deviationen und Brechungsexponen- 
ten gerechnet~ die bier einmal angefiihrt werden mSgen, um 
darnach die Empfindlichkeit der Methode beurtheilen zu kSnnen. 

= 48 ~ d = 16 ~ 42 '  12" n '  = 1" 3334 
= 4 9  d =  17 45 56 n '  = 1" 3404 
- - 5 0  d =  18 52 26 n '  = 1" 3475 

Das Anwachsen erfolgt innerhalb dieser Grenzen ziemlich 

gleichfSrmig, so dass man hieraus ftir 

d = 17 ~ 49 '  13" n '  = 1"34=07 

als Brechungsexponent d e r  s c h w e f l i g e n  S i i u r e  b el  20 ~ C. 

fUr ~ a t r i u m l i c h t  ableiten kann. 

F a r a d a y macht die allgemeine Angabe:  Schweflige Si~ure 
bricht das Licht wie Wasser. Aus dem Obigen ergibt sich auch, 
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class einer Temperatursteigerung yon 1 ~ C. in der l~i~he yon 20 ~ 
eine Abnahme der Deviation um 0"00080 entspricht. 

I I .  Cyan. - -  Dieses Gas wurde nach F a r a d a y ' s  Methocle 
aus Quecksilbercyanid dargestellt, das im 15ngeren Schenkel 
einer gebogenen GlasrShre erwiirmt wurde, wi~hrend der kUrzere 

abgekUhlt wurde. DiG erhaltene Menge yon FlUssigkeit war nur 
gering. Uberdies wurde der durch das Zuschmelzen unregel- 
m~ssig gewordene Theil der Riihre mit Papier verklebt, so dass 
die zur Beobachtung verwendete FlUssigkeit eine H~he yon 
kaum 4 mm hatte, und mithin das Spectrum bei Anwendung 
einer Iqatriumflamme zu lichtschwach war. Es wurde daher in 
diesem Falls Kerzenlicht verwendet und beim Messen der De- 
viation auf die gelbe Partie des Spectrums eingestellt. 

Aus zwei Beobachtungsreihen 

t - -  19.81 ~ 2d - -  30 ~ 44 '  30" 
t - - 2 1 " 4 8  2 d - - - 3 0  20 42 

wurde fur 20 ~ C. eine Deviation d ---- 15 ~ 20 '  51" erhalten, w o r -  

B 
aus sieh flit - -  ---- 1-533 als Breehungsexponent des fltlssigen 

r 

Cyans fUr Gelb n '  --_ 1"3187 ergab. Einer Temperatursteigerung 
um 1 ~ C. entspricht beiliiufig eine Abnahme des Breehungs- 
exponenten um 0.00085. Reducirt man darnach die Angabe 
B leekrode ' s~  der bei 13 ~ C. 1"320 erhiilt, auf 20 ~ so ergibt 
sich 1"314. B r e w s t e r  gibt ohne ni~here Bestimmung 1"316 an. 

I I I .  Schwefelwasserstoff .  - -  Derselbe wurde in flUssiger 
Form dadureh erhalten, dass Wasserstoffpersulfid in einer gera- 
den zugeschmolzenen RShre der Zersetzung Uberlassen wurde. 
Der Temperatureinfluss war hier tin noch auffi~lligerer als bei 
den frilheren Substanzen. 

Es wurde erhalten fUr 

t ~_ 19-23 ~ 2d ~ 51 ~ 50'  0" 
t : 2 0 . 1 6  2 d - -  51 26 10 
t : 25.05 2d --- 49 6 5. 

Im Mittel ergibt sieh hieraus eine Abnahme der doppelten 
Deviation um 26" 9' bei einem Grad Temperaturzunahme. 
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Bet 20 ~ C. kann daher als mittlere Deviation 25 ~ 43' 37" 
/t 

angenommen werden, woraus sich f U r - - - 1 . 5 1 4 8  der Bre- 
r 

chungsexponent des flUssigen Schwefelwasserstoffes fiir Natrium- 
licht zu 1.3742 berechnet. Derselbe iindert sich fUr 1 ~ C. um 
circa 0.00114. ~ach F a r a d a y  brieht Schwefelwasserstoff das 
Licht etwas sti~rker als Wasser. 

IV. Chlor. - -  Dieses Gas wurde nach einem yon ~ ie -  
mann i angegebenen Verfahren condensirt, indem in einer ge- 
raden, circa 12 cm langen RShre kleine Sttickehen Braunstein 
und rauchende Salzsiiure eingeschlossen wurden. Naeh einiger 
Zeit zeigte sich obenauf eine 2 mm hohe Schichte ether gelben 
FlUssigkeit. Bet den Messungen wurde hier wieder der grSsseren 
Lichtstiirke wegen Kerzenlicht verwendet; auch war die andere 
Fliissigkeit mit Papier verdeckt~ um nicht dutch das Spectrum 
derselben gestSrt zu werden. 

Die Beobachtungen ergaben: 

t --- 18" 72 ~ 2 d  "-- 45 ~ 55' 
19.91 45 32 
20.68 45 15 
2 1 "  2 2  45 4 

und im Mittel ftir 2 0  ~ C .  d - -  2 2  ~ 44' 36". Die Rechnung liefert 

fur R 
- -  --  1" 606 n' - -  1" 3852 als Breehungsexponenten des ~tis- r 

sigen Chlors fur gelbe Strahlen. Derselbe nimmt bei 1 ~ Erw~r- 
mung um 0"00095 ab. Dieses Resul~at stimmt nieht mit F a r a -  
day ' s  Bemerkung~ dass diese Substanz das Lieht wenig'er als 
Wasser breehe. 

Zur Controle wurde noeh mit jedem der hier verwendeten 
R~hrensttieke der Breehungsexponent des Wassers bestimmt, 
wodureh Werthe erhalten wurden~ die zwischen 1"333 find 1"334 
]agen. 

Diese Methode ist nach den anfangs abgeleiteten Bedingun- 
g'en nut verwendba B wenn der Brechungsexponent der Fltissig- 
keit kleiner ist als der des Glases. Allein man kann auch den 

i Liebig's HandwSrterb. d. Chemie. II. Bd.. II. Abth. S. 1079, 1859. 
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Brechung'sexponenten von FlUssigkeiten, welche in RShren ein- 
geschlossen sind, falls er grtisser als der des Glases ist, bestim- 
men, indem man jene Spectra beniitzt, die nach Art des Haupt- 
regenbogens zu Stande kommen. Es gibt deren zwei: 

1. Jenes Spectrum, das dutch Lichtstrahlen erzeugt wird, 
welche nach demDurchgang durch die FlUssigkeit an der Grenze 
yon Flt issigkeit~nd Glas reflectirt werden. Ihre hatbe Devia- 
tion ist 

, t ,  _ (~__~) + (7_~) + (90--~),  
2 - -  

wo % ~, 7, ~ dieselben Winkel wie in Fig. 1 bedeuten, und die 
Maximumsbedingung lautet nach der oben gemachten Bemer- 
kung: 

t g ~ -  tg~ -4-tg 7 - - 2 t g ~  --- 0. 

2. Jenes Spectrum, das durch Strahlen zu Stande kommt, 
die an der Grenze yon Glas und Luft reflektirt werden und mit- 
bin eine Ablenkung erfahren: 

d , _  (~--/3) 4- 2(7--8 ) + (90--~). 
2 --  

F|ir diese lautet die Bedingung zum Entstehen des Spec- 
trums: 

t g ~ - -  2tg~ + 2tg" 7 -  2tg~ --  0. 

Die Bcrechnung des Brcchungsexponenten bleibt sonst die- 
selbe wie frtiher; abcr leider wird sich in vielen Fallen die 
Deviation mittelst des Spectrometers nieht beobachten lassen, 
indem das Fernrohr dem Collimator nicht hinreichend geni~hert 
werden kann. Auch die g'eringe Lichtstiirke des Spectrums bildet 
bei grossem ~ oft ein Hinderniss. 

Ann~therung'sweise bestimmte ich f|lr Wasserstoffpersulfid 
die Deviation des zweiten Spectrums in folg'ender Weise: Ich 
liess dutch eine Spalte (Fig'. 2), die in der Mitte einer Millimeter. 
thcilung angebracht war, directes Sonnenlicht auf die vertical 
gestellte RShre fallen und mass ausser der Distanz der Spalte 
yon der RShre (a) die Entfernung" der mittleren gelben Strahlen 
des Spectrums yon der Spalte (b) nach beiden Seiten und 
wiedcr bei vier um 90 ~ verschiedenen Stellungen des RShrchens. 
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Heisst  nun die Entfernung des Schnittpunktes dcr einfallenden 
und reflectirten Strahlen yon dem RShrchen x~ so ist 

b 
tg (180- -d~)  = - - .  

a - l - w  

Fig. 2. 
I 

I ! 

/i 
f ! /jj 

/ 
/ 

/ 

Fiihrt man dieselben Messun- 

gen in einer anderen Distanz d 
aus, so ist auch 

b l 
tg (180--dz)  - - "  a ' - 4 - x  " 

Aus diesen beidenGleichun- 

gen kann  man x und mithin auch 
d~ bestimmen. Ftir den aus d e n B e -  

obachtungen abgeleiteten Werth 
d~ - -  163 ~ 19 '  und fur 

R 
- -  = 1" 527 ergab sich n~= 1" 546 
r 

als Brechungsexponent  des Was- 
serstoffpersulfids fUr die gelben 
Strahlen. 


