
CLEMENS W I N K L E R ,  

.Die (;eschiclitr eines f ;elehrten ist die Geschichte dessen, wits 

er gelehrt hat. Nur in wenigen Fallen berichtet sie yon seltsam crr-  
wickelten Lebensschicksnlen, yon gewaltigen Begebnissen, welche die 
Phantasie m&chtig b6wegen. Je ernster ein Leben dem Dienste der 
Wissenschaft geweiht ist, urn so einfncher gestaltet es sich in seineni 
iiusseren Verlaufe.cc Kein treffenderes Beispiel fur diese Worte 
A.  W. yon  R o f m a n n ’ s  liesse sich finden als der Lebensgang 
C lemens  W i n k l e r ’ s ,  der in seltsainem Contraste zu der rastloseu 
Thatigkeit und den1 unermiidlhhen Schaffensdrange dieses Mannes ge- 
t.heilt ist xaischeii dem einsamen Hiittenwerk im Erzgebirge und der 
stillen Bergstadt. Wenn ich es trotzdem fiir keine ganz leichte Auf- 
gabe erachte, sein Leljeti iind Wirken zu schildern, so lie@ der 
Grund in der aiisserordehtlichen Vielseitigkeit, wie sie in uhserem 
Zeitalter der Arheitdikilung hei eineni Gelehrten nur ganz vereinzelt 
noch angptroffen wird. Wer die Leistungen Clemens Winklm’s 
h i  rechtrr nnd gerechter Weise werthen will, muss nicht nur 
Cheniiker, er iriusb ahcki Tngenienr und Hiittenmann sein, muss das 
Gebiet der reinen Chemfe gleichermaassen beherrschen wie das der 
angewsndteb. Nut zagkrnd komnie ich daher dem ehrenvollen Auf- 
trsge der Delitachen cheihischen Gevellscbaft nach, ein Lebensbild des 
entschlafenen Meisters fitr die SBerichtec zu entwerfen, im begriindeten 
Hewusstseia, meiner hufgnbe liiir in unvollkommener Webe gerecht 
xu wetden?. 

I m  skhsischen Erzgebirge, ’in tier Nahe des Stadtchens Schnee- 
berg, ist seit vielen Jahrhunderten die an dns Vorkommen reicher 
Kobalterze gebundene 8mnlte-Industrie heimisch, und die Htitten, nuf 
drnen das Smalteglau n r s  den Erzrn erschniolzen und mf die be- 
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kaunte blaue Farbe verarbeitet wurde, hiessen Blaufarbenwerke. 
Manche dieser kleinen Werke gingen i m  Laufe der Jhrhunderte 
wieder ein; anclere aber schlossen sich zusammen und entwickelten 
.Gch zn den heute noch bliihenden sachsischen Blaufarbenwerken, 
triodernen, grossen IIiitten, auf denen Smalte nur mehr als Neben- 
prodnkt gewonnen wird, deren Haupterzeugnisse aber Kobaltoxyd und 
Kobaltsalze, Nickel, Wismut und Kupfer bilden. hIit diesen I h u -  
f:rrhenwerken iut auf’s engste die Lebensgeschichte Clernens Winkler’s 
,erkntipft, dessen Vorfshpen durch Generationen an denselben in 
leitender Stellung wirkten. Es durfte daher gerechtfertigt sein, anf 
clir (ieschichte dieser Werke ’) niit einigen Worten zuriick zu geherr. 

Die Entdeckung der Kunst, aus ;.Kobolda blaues Glas zu 
schmelzen, wird meist dem uni die Mitte des 16. Jahrhunderts 
lebendenGlnsinarher C h r i s t i a n  Schi i rer  in Platten an der bohmischeii 
i irenze des siichsischen Eragebirges zugeschrieben. Doch ist es er- 
wiesen, dnss diese Kenntnisv vie1 weiter zuriickreicht, dass aber 
S c h u r e r wesentliche Verbesserungen in der Ikreitung des blaueri 
(-;lases einfiihrte, indem er die arsenikalischen Kobalterze abrostete 
und dns Rostgut, d%florcc genannt, rnit Sand und Pott:ische yer- 
.chmolz. Bdd aber bemiichtigten sich Fremde der Kobaltglasbereitung, 
u ~ d  die game Production des Suhneeberger Kobalterzbergbaues ging 
in’s Auslrtad, vornehinlich nach Holland. Als aber der 30-jlibrige 
.Krieg allen Handel Deutschlands in’s StQcken brachte und dent 
Schneeberger Bergban der Untergaug drohte, da war e~ ein Akt der 
Selbsthtilfe, als Schneeberger Kobaltgewerke den Entschluss fassten, 
Bh&wbenwerke zu errichten und die Kohalterze wieder in Snchseu 
zu verschmelzen. 

Im Jabre 1635 griindete der Schneeberger Rathsherr Vei t  
d E h n o r r  auf fiirstlich 4khonburgischein Gebiete Dam Ffannengtielc( ein 
Rlsufarbenwerk, um seine Erze zu Gute zu machen. Seinem Beispiele 
folgta 1644 der reiche Schneeberger,Stadtrichter J o h a n n  B u r c k h a r d t ,  
4ier ,in Oberschlema eine Farbmiihle errichtefe, und ins. gleichen J&re 
wur$e dem Leipziger Kaufmann S e b as t i an 0 e hm e das Priyileg 
m r  Krrichtung eines Blaufarbenwerks in Annaberg verliehen, das 
1689 wegen Schwierigkeiten beim Holzbezuge nach Wajdkirchen an 
der Zschopau verlegt wurde und in der Folge das Zschopenthaler 
Blaufarbenwerk genannt wurde. 1649 erhielt auch der Schneeberger 
KsLiifmann Erasmus  Schindler  das Privileg fur ein Blaufarbenwerk, 
<ins an der Mulde bei Bockan errichtet wurde und heute noch den 
Msmen BSchindler’s Werkc fiihrt. Bei seinem ”ode vermachte J o  ha nu 
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B u r ck h a r  d t dns Oberschlemaer Werk sammt seinen Schneeberger 
Gruben dem Kurprinzen, nachmaligen Kurfursten J o h a n n  Georg II., 
.darnit derselbe unter dem Schatten der allzeit griinen Rsute die 
Kobaltcontracte und die Farbhandlung continuiren miige(. Uieseb 
kurfurstliche, jetzt konigliche Werk betrieb bereits seit dem Jahre 16.56 
itlit den drei Privathlaufarhenwerken den Handel mit den Producten 
aus getneinsamen Lagern. Aus dieser sogenanntea Compagnieverfassung 
entaickelte sich nach Vereinigung der drei Privatblaufarbenwerke 
zum Priwtblaufarbemverksverein im Jahre 1854 der noch heute 
qiiltige Societjitsvertrag des )&ichsischen Blaufsrbenn,erks-Consortiumsrc, 
cfem die ganzen Schneeberger Gruben und das Blaufarbenwerk Modum 
in Xorwegen gehtiren. 

Nereits in der ersten Hiilfte des schtzehnten Jahrhunderts be- 
gegnen mir auf dem Zschopenthaler Werke einem Winkler ,  der die 
Stdk eines ,rBlaufarben\\ erksfactorscc - dies war der nmtiiche Titel 
de5 Directors - bekleidete. Als Sohn eines solchen wurde dort auch 
der Vater unseres Clernens Winkler, C u r t  Alexander  Winkler ,  
geboren. Seine Studien auf der Freiberger Bergakademie, an der 
danials der Name “ern e r’s wissensdurstige Junger nus aller Herreti 
liinder anzog, erlitten durch den friihzeitigen Tod seines Vaters eise 
jiihe Unterbrechung. Gezwungen, sich auf eigene Fiisse zu stellen, 
nahm er eiue ihm angebotene untergeordnete Stelle auf den1 seither 
>on fieinem Vater geleiteten Werke an, die aber dem geistig regen 
jungen Manne keine Befnedigung gewBh?en konnte. In Preiberg 
hdtte inan den fleissigen und strebsamen Studenten in gutem An- 
deiiken behalten, und als auf den fiscalischen Hutten eine Stelle frei 
Horde, berief man W i n k l e r  nach Freiberg. Hier rechtfertigte er 
dw auf ihn gesetzte Vertrauen in einem solchen Maasse, dam, A s  
die Regiening iin Jahre 1825 beschloss, einen ihrer jungeren Beamten 
nnch fkhveden zu schicken zuni Studium der modernen Chemie und 
des hoch entwicWeri Bchwdischen Huttenwesens, die WaN auf 
C u r t  Winkler  fiel. Hoch begluckt folgte er diesem Rufe, und mit 
Feuereifer studirte er unter Berzeliys’ und Sefstrom’s Leitupg yon 
1825-1826. Nach Preiberg zuriickgekehrt, erwarb er sich durch 
seine fur die damalige Zeit hervorragenden chemischen Kenntnisse 
bald die Steike eines Oberscbiedswardeins bei den fiscslischen Hiitten- 
aerken. Durch versehiedene, damals vielbeachtete Schfiften aus dern 
ckbiete des IIUttenweseas wirde sein Name in weiten Kreisen 
bekannt. 

Iu uerhfltnissmiissig spftem Alter erst griindete er sich einen 
Hausstand. Seiner Ehe mit Elmonde Schramm entsprossten drei 
Sohne und drei ’I’dchter. Als zweitaltester wurde Cleniens Winkler  



irn Jahre 1838 in Fneiberg gebwen. Bald darauf skdelte der Vater 
nach seinem Gebnrtsorte Zsehopenthal uber, um &a Leitung des 
dortigen Blaufarbenwerkes zu ubernehmen. Nach dem Zusanimen- 
schluss der Privabbiaufarbenwerke trat er an die Spitee des ganzen 
Unternehmens, wodurch er genothigt murde, seinen Wohnsitz uach 
dern grosseren ffannenstieler Werke zu rerlegen. 

Unter der thatkraftigen Leitung Cur t  Winkler ’s  nahmen dir 
Priratblaufarbenwerke einen ungeahnten Adfscliwnng. So Iange n w  
Smalte und Snfflor prodncirt wurden, war der B&rieb der Werke ein 
hochst einfacher. Rost- iind Glasschmelenfen, Pochwerke, C&smiihlm 
nnd Siebmaschinen bildeten die ganze Einrichtung. Chemisehe Kennt- 
nisse brauchten die Blaufnrbenwerksleute kaum. Jetzt aber gelougte 
zunachst die Fabrication des Kobdtoxyds und anderer Robaltpriiparatr 
zur Einfuhrung, die heute den werthvollsten Theii cler Productioii 
bilden. Nachdem es dem Dr. Gei tner  in1 beuachbartan Auerhammer 
gelungen war, BUS den beim Smdteglasschmelzen und Frittpzocessc 
fallenden Nickelspeisen, die man friiher a19 werthlos auf die Halde 
stiirzte, eine werthvolle Nickellegirung, das Argentan, herzustellen. 
nabm Winkler auch die Gewinnung des Nickels auf, der bald die 
des Wismuths folgte, welches auf dem Schneeberger Kobaltfelde fast 
stets zusammen mit den Kobalterzen bricht. So war aus den1 ein- 
fachen Bl&farbenw&ce ein hochst complioirter 13etrieb geworden, der 
nicht nur grosse huttenmiinnische Erfahruog, sondern aueh ein UIII- 

f2ingliches chemisches Wissen erforderte. Als dns Ultxarnarin der 
Smalte fur gewisse Zwecke Concurrenz zu machm begam, da wilrde 
dss nicht mehr lebensfabige Schindler’sche Werk in elne Ultra- 
marinfabrik nmgewandelt. Auch ein chemischbs Laboratoriuni nach 
Berzelius’schem Muster wurde eingerichtet, iU dent Erze und 
Htittenproducte analysirt, raber auoh vielfaoh Vefsuche ausgefbhrt und 
die mzinnigfaltigsten chernischen Praparate dargestellt wurden; Das 
T,aboratorium diente nicht nur Betriebsawecken, sondern war IVinkler 
auch ein Unterrichtsmittel fiir seine Beamten. 

Bier auf der abgelegened Hutte, in liilidlicber Umgebung wucli~ 
Clemens Winkler  heran. Das Elternhaus, die ’Facttknuohnung. 
grenzfe fast unmittelbar an den Wald. Hinter den1 Hause nffnete 
sich der ))Blrengrund((, ein schmales Waldthal, in dem ein Wildwasser 
herabrauschte. Auf der Thdsohle und an den HiCngen lagen zerstreut 
die Meinen Hauschen der Hfittenarbeiter. Bereits als Kind zeigte 
Clemens eine ausgesprochene Liebe zur Natur. Zunjichst bethatigtc 
sich dieselbe mehr nach der praktischen Richtung; er legte sich kleine 
Yelder an, die er bebaute, und war stolz auf die Ertvagllisse seine,. 
landwirthschaftlichen Betriebes. Spater liessen seine Streifereien 
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diirch die Wiilder deb Xrzgebirges in dew heranwachuentlen Knabeu 
den Wunsch erwachen, Porster zit werden. Er schwkmte fur die, 
Jagd, und mancherlei Gethier hrachte er von seinen Excursionen nach 
IIause. Einmal fing er mehrere lebende Kreuxottern, hrach ihnen 
(lie Giftziihne aus und nahm sie mit auf sein Zimmer; dort spielte er 
ihnen auf der Geige vor, um zu prufen, ob die Schlangen fur Mnsik 
wirklich so empfanglich seien, wie er dies in Sagen undMiirchen ge- 
lesen hatte, und war enttiiuscht, dass die Thiere nicht aiif die erstert 
'roue hin aus ihrem Verstecke herauskamen. 

Allmahlich lenkte Vater Winkler die Forschertriebe des Sohnes 
rnehr in wissenschaftliche Bahnen. Er lehrte jhn die Mineralien 
kennen und wies ihn an, wie man dieselben systematisch ordnet; das 
Pflanzen- und Thierreich wurde dabei nicht vernachllssigt. Xit 
Feuereifer verlegte sich der angehende Naturforscher auf's Sammeln, 
wobei ihm seine ungemein scharfe Beobachtungsgabe sehr zu statten 
kam. Sammler im eigentlichen Sinne des Wortes ist Winkler jedoch 
iiie geworden. Wenn er ein Mineral, eine Pflanze bestimmt hatte, 
war sein Wissensdrang befriedigt; mit der gewonnenen Erkenntniss 
erlosch das Interesse. 

Den Elementarunterricht erhielt der Knabe zusammen mit seineii 
(hschwistern und einigen Kindern yon Huttenbeamten dirrch Haus- 
Iehrer, die o€ters wechselten - nicht zum Vortheik der kleinen Privat- 
whule. Nit 12 Jahren kam Clemens auf's Gymnasium nach Freiberg, 
wo er im Hause Augus t  Bre i thaup t ' s ,  des bekannten Mineralogen, 
Aufnahme fand. Bre i tha i ip t  war ein Studiengenosse seines Vaters 
iind hatte spiter eine Schwester desselben heimgefuhrt. Die andere 
war mit dem beruhmten Mathematiker und Ingenieur J u l i u s  Wei s- 
bach verheirathet, der gleich B r e i t h a n p t  als Professor an der Frei- 
berger Bergakademie wirkte. Unser Clemens war durchaus kein 
Musterschuler. Der an das ungebundenere Landleben gewohnte 
Knabe fand an der straffen Disciplin des Gymnasiums wenig Gefallen. 
Dazu kam, dasv er gegen fremde Sprachen eine directe Abneigung 
hatte, weshalb seine Leistungen darin naturgemiiss nicht besonders 
gut waren. Die deutsche Sprache hingegen beherrschte er fruhzeitig 
in sehr vollkommener Weise, und als Knabe schon schrieb er einen 
ausgezeichneten Styl. Seinen Neigungen fur die natorwissenschaftlichen 
Fiicher brachte man an dem :&en humanistischen Gymnasium wenig 
Verstandniss entgegen. Dies mag den Vater veranlasst haben, den 
Sohn von Freiberg weg zu nehmen und auf die Realschule nacb Dresden 
hi1 bringen. 

Die Ferien brachte Clemens stets im Elternhaim EU. 1Gn 
Lieblingsaufenthnlt fur ihn war dort das Laboratorium, das iinmittel- 

Die Freude an dem Besitze war ihm fremd. 
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tmr an’ die Y;ic;torswoltrrung itiess. Yriihzeitig atand fiir ihii fest, 
dass er cheaaie studiren inusse, ziir grimten Ereude des Vatern, der 
in deln Sohne $chon den einstigen Naehfolger sah. Nach zwei- 
i a  hrigem Aufenthalt anf cler Realschule in Dresden kam Cleaiem 
Winkler iruf die Gemerbrschnle in Chemnitz (heutige Geu erbeakadernie). 
mi ~ i (+ i  hauptsiichlich in den natiirw iwenschaftlichen F&cliern fur 
daq Studium a n  der 1;ergakademic vorziibereiten. Air dieser w r -  
trefflieh geleiteten Anstalt wirkten (kinids awei Srtiuler Wb hler ’4 ,  
Kiiop and S r h n e d e r m a n n ,  die seine Lehrer in Cheinie wid Physih 
\\ urden. K n o 1) iiutrrhielt bi\ in sein Alter freundscliaftliclie Re- 
xiellungen mit <eiuem eliemaligeii Schuler. wid nocli 40 Jalire 4piitt.r 
4iilderte er in eineni BriePe ;in densell,en deli Eindruck, den der 
:iufgeweckte Junge im Hergmannskittel (lama15 a ~ i f  ihn gemaclrt Iiatte. 

Eevor Clernem die Rergakademie beaog, lies< ihii der Vater a11 
eiuem der praktischen Curse ‘t‘heil nehnien, wie 5ie tlamals von Zeit 
111 %eit an den I ereiriigten Rlaufarhenmerken fur jiingere Rspiranteii 
:hwechselnd \on  W i n k l r r  in Pfannenstiel oder R o t t i g .  eineni Schuler 
I l e i n  r ich  Rose ’ \ ,  d e r  das staatliche Werk in Oherschlema leitrtr. 
:tbgehalteii M d e n .  I )ic .)RlauFarbeii~~erkszoglingec(, \vie man tlir 
L’raliticanten nannte. erhielten in  dieqeii Cursen eine Art praktisclieii 
I,al)oratoriuiiiiunterriclit. Sir wurden in der 1)arstelluiig von Pripa ratrii 
aller bekannten Metalle unterwiesen, nachdem sir I orher niit drr 

wrtraut gemacht n orden Waren. Versuche auf nasseni wie aut 
trockenem Wege crurden angestellt uud zwar nicht nur solche, die 
aich auf den Betrieb der Werke bezogen. Pand auch eiii eigeutlicher 
theoretisclier Unterriclit nicht statt, so acli te inan docli durcti Kr- 
Iiiuterungen die chemischen Procesie denr Verstandniss der Schuler 
nioglichst nahe zu bringen. Die Jlaboratorien waren fiir daiiialigr 
Verlraltnisse sehr gut eiiigerichtet. Eine besondere Eigenthuniliclikeit 
u ar die in seltener. Weise aosgebildete VerM endung cler Muffel- 
l’robirofen zii alleii mdglicheii Versucheu im Kleinen. Nocli iii 
spiiten Jahren scltnarmte Clenien5 Winkler fu i  seine Muffelofen utitl 
L erinhste es behr, in seinem Laboratorium niclit ctiiudig eiiie Tag 
und Nacht geheizte Muffel zur Verfuguiig zu  habeu. In den kleineri 
Chsmuffelofen sah er nur eineu hochst mangelhaften Ersatz iind lw- 
tliente sicli ihrer fast nie bei sejnen Arbeiten. 

Dieser erste praktische Unterriclit in der Gheriiie clurch znei h o  

iiusgezeichnete Cheniiker wie Yatei W i n k l e r  und K o t t i g  war fur 
clie ganze kunftige Entwicklung des angehenden Studeiiteii von grosster 
Bedeutung. Hier wurde ihm der Sinii fur jenes saubere und exact? 
Arbeiteri anerzogen, (la> so eharakteristisch fu i  ihn iind seine Schulr 
geworden iqt. 
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Ini Herbste 18.57 bezog Cleinenh Winkler die Yreiberper Berg- 
:ikademie. Ltamals war noch ein Aufnahnieexanien vorgeschrieben, 
das sich vorzugsweise aiif die niathematischen Fjicher erstreckte. 
J h i  Winkler daruni nachgesucht hatte, gleich im ersten Beinester schon 
itii Laborntorium arbeiten zii durfen. mnsste er Gcli auch eineiic 
Examen in der Cheinie unterziehen. Wlhrend seine Keniitnisse i i i  

tier Matheinstik mauche Luckrn aufwiesen, eine Yolge des hiufigert 
Wechsels der Schulen, bestand er das Examen in der Chemie niit der 
Note nausgezeichnetcc. Auch wurde sein wrtrefflicher deutscher Sty1 
von der Prufungscommission ruhmend hervorgehoben. Mit Eifer gab 
sich der junge slrademische Burger den Studien hin. Bei Reicli 
hiirte er Physik, bei S c h e e r e r  Chemie, bei B r e  i t h a  up t Mineralogir 
und bei Y r i t  z s che  Hiittenkiinde and Probirkurist. Itn Lothrohrblaseri 
aarde  er vom Altmeister P 1 a t  t n e r unterwiesen iind brachte es darin 
hnld selbst zri hoher Vollenduug. Sein Ilieblingssu€enthalt aber \van 
d a i  chemische Ilaboratoriuni. S c h e e r e r war damals von seine11 
[Jntersuchungen uher die Gneusse I ganz in Ansprnch genommen, 
interessirte sich iiherhaupt frir alles Miiglichr, iiur gersde nicht fur 
die Arbeiten seiner Schdler. At) i ind zu erschien er in1 Schlafrock 
mit der langen Pfeife im Lsboratoriurii, uin zu sehen, was sic triebeii. 
Winklei- ging seine eigenen Wege. Er hatte an chemischeu Iiennt- 
nibsen iind analytischem Konnen mehr von Hnuse mitgebracht, als 
~ n a u  dam& irn S c  heerer’schen Ilaboratoriutn lerneu konnte. Einer 
Unterweisung hedurfte er nicht. In schwierigen Pragen iuchte er 
Knth irn ,\Rose< und )Gmelinc(. Sein Vater hatte ihm da5 grosse 
Handbuch zu Weihuachteii geschenkt, und M enn seine Frennde i h r i  
~~esuchten, so fanden sie ihn stets in da\ Studium desselben vertieft. 

1111 Laboratorium beschaftigte er sich hauptshhlich mit der 
tualyse ron Mineralien, wozu er von seinein Onkel B r e i t h a u p t  die 
Znregung erhielt. Bereits im z a  eiten Studienjahr veroffentlichte 
Winkler ieine erste hrbeit : DUeher die Zusanimensetzung des Con- 
tlurrits(%. die den jungen Studenten bereits sls gewandten Analytiker 
zeigt, der auch \ or schwierigen Aufgaben iiicht zuruckschreckt. Die 
I I  hrigeii Prakticanten ini Laboratorium gewohnten sich daran, in alleii 
c~hcmischeu Frageii sieh Rath bei Winkler zii holen, der ihnen niicli 
htetb auf das Bereitwilligste ertheilt wurde. Danials schon zeigte sicti 
41 Lehrtalent. Er besnsi ein nierkwnrcliges Geschick, schwierige 
l’robleme seinen Mitschulern klar zu machen, und e i n e ~  tlersrlbeii er- 
ziihlt lieote noch. dasi sie ihre cheinischen Kenntnibse zum grossteii 
Theile ihrein Studiengenossen Winliler verdankten. 

Uiiser Clemens war aber keiri Stubenhocker. Mit t ollen Zugeii 
‘~riioss er d a s  Studentenlehen. Ein flotter Stndio. der es liehte. im 
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Kreise sangesfroher Commilitonen den Abend bis in den Yorgen 
hinein zu verliingern oder sich mit den hubschen Burgerstochtern im 
Tanze zu drehen, bis rler Morgen graute. Seine aiisserordentlich 
krStige Korperconstitution gestattete es ihm, nach durchschwiirmter 
Nacht mit einem Minimum vnn Schlaf auszukommen und am Morgen 
wieder frisch an die Arbeit ZII gehen, aenn die Freunde. noch in 
Morpheus Armen ruhten. 

Nach zweijahrigem Studiuni verliess Winkler die Bergahdenlie. 
Seinen Plan, auf der Universitat seine Studien fortzusetzen, konnte 
er nicht zur Ausfiihrung bringen. Die zunehmende Branklichkeit 
seines hochbetagten und schwer an Asthma leidenden Vaters erweckten 
in diesem den Wunsch, den Sohn als Stutze zu erhalten. Er 'ter- 
anlasste ihn ~ sich beim Blaufarbenwerks- Consortiuni urn eine 
Chemikerstelle zii bewerben. Seine Bewerbung war erfolgreich ; 
Clemens Winkler wurde aber, vielleicht rnit Absicht, nicht dern Vater, 
sondern dem Leiter des Koniglichen Werkes in Oberschlema, Ko t t ig ,  
als Assistent zugewiesen. Dieser, ein sehr reger und um die Ver- 
besserung der Fabricationsmethoden iiusserst verdienter Manu, ver- 
stand es, seine Assistenten rnit Betriebsaufgaben ganz in Anspruch zu 
nehmen. Winkler €and daher in diesen ersten drei Jahren seiner 
praktischen Thatigkeit keine Zeit, sich mit wissenschaftlichen Fragen 
LU beschilftigen. Da starb im Mai des Jahres 1862 Vater Winklcr. 
iind nun erst wurde der Sohn nach Pfannenstiel berufen. 

Bald nach seiner Uebersiedlung griindete sich der junge Hiitten- 
chemiker einen eigenen Herd, indem er Minna P o h l  aus Groitzsch 
in das kleine HZuschen heimfuhrte, das unmittelbar am Werke gelegen. 
ihm als Dienstwohnung zugewiesen war. Vier Sohne und zwei Tochter 
entsprossen diesem Bunde. 

Der Uebertritt Winkler's aus dem Staats- in den Privatdienst 
envies sich fur seine geistige Entwicklung als sehr bedeutungsvoll. 
Der Nachfolger seines Vaters, Factor Beck,  der die Fahigkeiten 
seines neuen Assistenten rnit scharfem Blicke erkannte, brachte diesem 
das grosste Wohlwollen entgegen. Nicht nur, dass er dessen privaten 
wissenschaftlichen Arbeiten kein Hinderniss in den Weg legte, forderte 
er dieselben in jeder Weise und freute sich der schonen Resultate des 
lungen Forschers. Nicht weniger als neun Arbeiten veroffentlichte 
dieser in den ersten beiden Jahren seiner Thatigkeit in Pfannenstiel. 
Es waren keineswegs technische Fragen allein, die ihn beschaftigten. 
Analytische Probleme und Experimental-Untersuchungen wechseln mit 
solchen in bunter Reihenfolge. Auf Grund einer seiner ersten 
Arbeiten DUeber Siliciumlegirungen und Siliciumarsenmetalle~~ erwarb 
er sich in Leipzig den Doctorgrad. Ein Ruttenmann mit dem Doctor- 
titel war damals eine ungewrjhnliche Erscheinnng. und allgemein, hei 



tier1 Arbeitern wie in der ganzen Umgebung, h i e s  Winkler uur wier 
Herr Doctore, auch nach seiner schon nach wenigen Jahren erfolgten 
Ernennung zum Huttenmeister. 

Die dem Privatblaufarbertw erke gehorige Ultramarinfabrik 
*Schindler's Werka, im benachbarten waldigen Bockauthale gelegeu, 
war damals standig in Processe mit den umliegenden Waldbesitzern, 
darunter auch dem Forstfiscus, verwickelt wegen Rauchschiiden, ver- 
rirvacht durch den hohen Gehalt der den Ultramarinofen entstromenderi 
Gase an rchwefliger Siiurr. Der anfangs giinstige Ausfall der P rocew 
hielt die Werksbesitzer ab, bei Xeiten Maassnahmen zur Beseitigung 
der schiidlichen Gase zu ergreifen. Als aber plotzlich ein Process in 
letzter Instanz verloreu wurde und die Regieriing drohte, die Fabrik 
zu schliessen, wenn nicht sofortige Abhiilfe geschaffen wurde, da 
wurde Winkler rnit dieser heiklen Aufgabe betraut, an deren Losung 
die Existenz rles Werkes hing. Die Reinigung der Gase gelang ihnl 
in befriedigender Weise, indem er das Schwefeldioxyd rnit Natrium- 
dfidlosuitg nbsorbirte. Die Lauge, in der Winkler die Existenz 
VOD pentathionsaurem Natrium annahm , wurde auf Schwefel ver- 
xrbeitet. der dam wieder der Ultraxrtarinmischung zugesetzt werderi 
konnte, wiihrend das gebildete Natriumsdfat zu Sdfid reducirt wurde. 
Doch erwies sich das Verfahren in der Folge als zu kostspielig. 
Winkler beabsichtigte nun, die schweflige Skwe in Schwefel," wure um- 
zuwandeln diirch Behandeln der Ofengase mit Nitrosylschwefelsaure. 
In Verfolguiig dieses Problems stellte er eingehende Versuche an uber 
die Absorption der Oxyde des Stickstoffs durch Schwefelsiiure, dereri 
Hesultate er i n  riner kleinen Schrift BUntersuchungen u b e r  die  
Yorgiinge i n  den  Gay-Lussac 'schen A p p a r a t e n  d e r  Schwefel-  
4 ii 11 re  f a b  r i k e 11 niededegte, die damals in den Kreisen der Schwefel- 
siiure-Industrie vie1 Beachtung fand. Seit dieser Zeit liess Clemens 
Winkler &is Problem der Ueberfuhrung von schwefliger Siiure in 
Schwefelsaure rnit Umgehung des Bleikammerprocesses nicht mehr 
a u ~  dem Auge, drssen Losung ihin schliesslich in 20 gliinzender Weiw 
pelingen sollte. 

Bei diesen Untersuchungen machte &h der Mangel an geeigneteii 
.tpparaten zur Analyse von Casgemischen 50 recht bemerkbar. Die 
exacten Methoden R o b e r t  Bunsen's erwiesen sich fur industrieb 
Zwecke als ganz ungeeignet. Die einzigen brauchbaren Apparate 
fur technische Gasanalyse waren damals der Scheibler'sche Kohlen- 
viitirebestimmungsapparat und der -4pparst YOU Reich zur Unter- 
auchung von Rostgasen. Noth macht erfiuderisch. Winkler construirte 
die nach ihm bennnnte Gasburette, die er aber erst im Jahre 1872 
he%hrieb, nachdem die glastechnischen Schwierigkeiteb, lesonders die 
Herstellung des Dreiwegehahns, iiberwinden wareit. ner Apparat 
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;illeirr genugtti aber nicht. l3s niussten 1Jutersuchurig~i~iethocleo i i u ~  

gearbeitet werden, iintl zii diesein Zwecke war es wiederuni erfordei - 
lich, dab Verhalten der Gase gegen die \ rr~chiedensten chemischen 
Agentien eingehend zii studiren. 

Der am eigeneu Ideibr empfundene Mangel a a r  fur Ninkler Ver- 
:dnssung, sich niit der cliemischen Uiitersuchung voii Indiistriegaseii 
iiberhaupt eingehend zii beschiiftigen iind SO zuni Pionier einr- 
neuen Zweiges der :inalptisc*Iieii Chemie, der t r c h n i s c h c n  G r r  3 -  

m a l y s e ,  zu werden. 
Neben dieseri Aufgiibeii cheriiiscli-tecliriischer Natur beschiiftigteii 

ihii Vrngen der mechanischen Techuologie. Znhlreiche Versuche L U V  

Herstellung ductilen Nickels M urden augebtellt. %n einer &it, 
dieses Metal1 mir in Form von Legirungen Verwendung fand, wieu 
er a d  die ausgezeichneten Rigenschaften &ekes schrinen Metnlles 11 iu 
iind redete der Verwendung \on Reiunickel zu Gebrauchsgegenstandeii 
mit Begeisterung das Wort. Ftir die Pariser Weltausstellung stelltr 
rr den ersten grosseren Barren metallischen Kobalts dar und lie+ 
eine Anzahl von Gerathschaften nu3 dem his dahin nur den1 Chemikrr 
bekannten Metnlle nnfertigen. Auch die Prage der Plattirung 1111- 

edler Metalle mit edlen beschaftigte Winkler ill seiner Pfaiinenstielrr 
Zeit. Dazwischen merden Experimeiitaluiitersuchungen nuf rein 
wissenschaftlichem Gebiete ausgefiihrt. Die Entdeckung dei Itidiurn~ 
in der Freiberger Zinkblende, die Re ic  h i n  Gemeinschaft niit seinerii 
Assistenten Th. R i c h t e r  auf der Suche nnch Thallium gelang, PI-- 

regt das Interesse des jungen Chemikerr in so hohem hfansse, d a s  
er im Einvernehmen init Re ich  rofort :in da.s Studium deb ueiieii 
Elementes und seiner Verbindungen geht. Jahrzehnte lang bildetr 
diese Arbeit Winkier’s die Hauptquelle unserer Kentitnisse von ~ l e r  
Chemie des Indiums. Kobalt und Nickel, deren technische Darstellung 
ini Grossen sein tagliches Brot war, geben haufig Anlass zii 1iiitt.r- 
suchungen rein wissenschaftlicher Natur. Interessante. Material / I I  

Arbeiten auf dem Gebiete der Mineralanalyse lieferii die den Blau- 
farbenwerken gehiirigeii Erzgruben des benachbaiten Schueeberg, die 
noch heute eine Fundgrube der seltensten und schbnsten Mineralien 
sind. WIhrend Onkel B r e i t h a u p  t in I‘reiberg die neuen Vorkomnwri 
in mineralogischer Hinsicht untersucht, ermittelt der Neffe im Pfamieu- 
btieler Laboratorium ihre Zusaminensetzung und cheinische Constitution, 
Derartige Arbeiten fuhren diesen dann zu tlieoretischen Betrachtungen 
iiber chemische Formeln zu einer Zeit, wo der Kampf zwischeii tie111 

adten, aber gerade fur den Aheralogen und Huttenmann .so becpemeri 
1)ualismus und der voti der iungen organischen Chemie dictirtw 
unitiiren Schreibweise heftig tobt. Winkler, ein eifriger Anhangrr 
cler nioderneii .\nschaiuimqrii, -iirlite in riner in K o1l)e.s Journal 
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f i h  pktirrche Cbemie emchienenen Abhuduug  cliese 11em Ver- 
stiindnisse des prrrktischen Hiitlenmannes niiher zu briugen. Obwohl 
seine Ansichten von clenen K olbe's nicht uuerheblich rtbwichen. 
whenkte der streitbare Kiimpe den Auvfiibnmyen des jrmgen Hiitten- 
tneisters die interessirteste Benchtung. 

Die Arbeiten Clemens Winklera erregten friihzeitig die Auf- 
inerksnmkeit tleH Freiberger Oberberghauptmannes C o n s t a n t i  n F r e  i - 
h e r  r n v o u B en s t eines Briiders dea oeterreichischen Minister- 
pniidenten. Beu Rt wnr sin auwrordentlich kenntnissreicber, viel- 
xeitiger Manu mit weitem Hick, auf dessen Anregung. so inanche 
techuieche Untersuchung Winkler'a zuriickzufiihren ist. lhiii gelang 
BE, wie dimer sich spiiter einmrl uudriickte, d e r  Hydra desHiitteu- 
rauchea den Kopf zit zertreten, die die Freiberger Hiitka zu rep- 
schbgen clrohtea. Unkr der Mitwirkiing ausgezeichneter Mlnner, wie 
Moritz G.erstenhiifer,  F r i e d r i c h  Bode  und F e r d i n a n d  Reich 
brachte er unter den clenkbar schwierigsten Verhiiltnissen iu Freiberg 
die Schwefelsiiure-Fabrimtion zor Einfiihrung, Bei deli drruuf rrb- 
sielenden Vernuchen, die einen Markstein in der Geachichk der 
Schuefelsiiure-Industrie bilden, wurde aucb Clemena Winkler voii 

Ueurrt hiiiifig ziigezogeu, und diewr inteseseirte aid1 lebhdt fiir die 
bnsichten cles jungen Chemikers. Yit Vergniigen erziihlte Wipkler 
in apirtereu Jahren, wie ihni (lie Citationen leu. gestrengen Herim 
Oberber&uptmannes immer eine willkommene Gelegenheit boteii. 
clie dteu Preiberger Stndienfreunde wider  zii .rehen und mit ihneii 
einen ieucht-frvhlichen Abend zri verbringep, der d i c h  meiet his iii 
die Morgpnstundeu aiiedebnte. Wenu drmn die Andpren .whwereu 
Kopfes deu heimiwhen Penaten zustrebten, nlcrchte JVinkler im Gmt- 
haiin Toilette, um xich dann friih Morgeus, l'imlit fiinf Uhr, der Q;e- 
wobntea Empfangsstuucle I3 e ii Y t ' ..i. in der Wohnung tlns Oherberg- 
hauptmunnerr einzufindeii iuici mit dieaeni iiber die schwierigsten 
technologiecheii Frageii zit verhandeln. Stek sprach er mit der 
griisxten Verehrung von clein mi tliu .&:hsi&e Berg- lint1 Hiitteu- 
wesen hochverdienteu Mrrnne iind blieb uiich nm:h deasen IJehertiitt. 
in osterreicbische IXenste mit .ihni in regeni Briefwedisel. 

nreizehn .Inlire varstrichen SO iu fleisviger Arbeit. Niir selteii 
kiwi eine I!nterbrechung, wie niiie 'Keise nwh Paris z i u  Welt- 
~uwstellung iind nnvh Ungarril wo er ziismmwi mit seinein aid deiri 
Koniglichen Werke thiitigeii hgendfreunde iind Schwager F e r d i n a n d  
l%i ljc ho f f i i i  (leu Knrpntheu Vertriige suf 1Srzlieferungen mit deli 
clortigeu reicheu Kobdt- iind Nickel-Grubeii abschloss. Da bmchte 
dns J h r  1873 eine entscbeidende wendung in Winkler's Leben. 

'I' he o do  r S ch e e r b r , der au der Fr4iiberger 3ergak.demie deli 
1,cthrstnhl fiir Cheinie inne hatte untl nrich Eisedh'iittenkunde Ins, WRY 



seit liiugerttr %eit leidend urid t r q  &ir mit dem Gedanken, s e h r  
Professur n ide r  211 legen. Zeune r ,  ein Schiiler J u l i u s  W e i s -  
bach’s,  den man wenige Jahre zuror von Zurich nach Freiberg aL.; 
Director der Rergakademie berufen hstte, war eben mit der lhirch- 
fuhrung seines Reorganisatioiisprograiiiines der nlten Hochschule zu 
Ende gelangt. Er beantragte nun, dass neberr der bestehenden 
Professur fur anorganische und- analytische Chemie uoch eine zweitr 
fur angewan86e. Chemie erriclitet werden solie, deren Inhaber chemischr 
Technologie, Eisenhiitten- und Salinen-Kunde zu lesen hrrbe. Fur diese 
letztere Professur hatte Zeune r  Clemerrs Winkler in’s Auge gefasst, 
suf den er YOU Kolbe  in Leipzig aufmerksani gemacht worden war, 
wiihrend man far die erstere einen Schiiler Wohler’s  zu gewinnen 
suchte. In einem Briefe an seinen Freuiid S c h e e r e r  erkliirte jedocli 
dieser, dass er nicht in der Lage:sei, einen geeigneten Vorschlag 211 

nrachen. Die jiingeren Chemiker seien alle wu sehr yon dei. 
orgenischen Chemie inficirta, unil die wenigen iilteren, (lie in F r q e  
kommeit kiinnten, seien UI so gunstigen Positionen, dass sic. 
nchwerlich geneigt seien, einem Rufe nach Freiberg Folge zu leisteri. 
Inzwischen liatte das hlinisterium die zweite Professur abgelehnt. 
Nun beschloss man, Clemens Winkler als Nachfolger S c h e e r e  r ’ s 

nach Freiberg zu b e d e n .  Fur jede andere Hochschule wviire es ein 
ganx ungewohnlicher Fall gewesen, wenn man einen Huttenmeister 
rrls Professor fur allgemeina Cheniie berufen Iiiitte, noch dam einen. 
der niemalsrht-o er eine ak&misclre 1,ehrthHtigkeit ausgeubt hatte; 
nicht so in Freibwg, wo man stets mit riner gewissen Vorliebe und 
auch init vie1 Gliick Lehrstuhle auclr fur allgemeine FBcher, wir 
Mathematik. Physik, Mrcha.nik, mit MBnnern niis der PrrtxL besetnt 
hrrtte. 

Die N:rcIiricht VOII seiner Berufuiig traf Winkler in Wie 11, 
IVO er sich zuni Studium der Weltausstellung arifhielt. Freudigen 
Herzens und ohne lange Ueberlegung nahm er a n ,  obwohl dei. 
H‘echsel fur ihn in materieuer Hinsicht keine Verbesserung hedeutete 
rind es ihm ,sch.wer wurde, nus riner Thltigkeit, die ihm Befriedigung 
gewiihrte, und nus altvertrauten. liebgewordenen Verhiiltnissen zri 
scheiden. Aber seine innersten Neigungen wieaen ihn auf das wis.sen- 
whaftliche Gehiet. WHhrend er bisher diesen nur in den Mime- 
stunden, die ihm der.Beriif. liess, nachgehen konnte, du&e er  yon nuit 
:in rteine ga~rze Arbeitskraft in den Dienst der Wissenschdt skllen. 

Am 1. September 1873 siedelte Winkler nach Freiberg iiber, irni 
~rocli Tor Heginu des Winter-Semesters die nothigen Vorbereitungeii 
xu treffen urtd dfts arg rerwnhrloste Laboratoriuin in Stand mi setzeit. 
Wenri nrmt die I3riefe niis jenw erstrn Zeit liest, in denen sich der 



tieue Professor iiber deu Zustand des ihm uiivertrauteu Laboratoriums 
bitter beklagt, w i d  inm an die humorvolle Schilderung erinnert, dir 
Re r z el i  u s iu seineni Tagebuch voin Ilaboratorium des grossen D av y 
entwirft, an deren Schliiss er ironisch bemerkt: NIch beklrm jetzt die 
nrfrruliche Ueberzeuguug, die friiher uur eine Ahnung gewesen war, 
da%q ein ailfgerirunites Laboratorium einen faulen Chemiker bedeutet.* 
Die Zeiten sind uoch uicht allzu fern, u'o so manchem Chemiker ein 
Laboratoriuni: das: aussah wie eine Hexenkuche, 31s ein Zeichen vnn 
Wissenscliaftlichkeit galt; nach den Schilderungen Winkler's niochtt. 
seiu Vorganger zii den Vertretern dieser Anschauring gehort haben. 
Er selbst, der von seineni Vater, den1 Schiiler von Berze l iu s ,  zit 

peinlicher Suuberkeit iind einrr bis in's Kleinste gehenden Ordnungs- 
liebe erzogen war, koiinte in einer solchen Atmosphiire nicht arbeiten. 
Mit eisernein Besen fegte er den Staub und Wiist vergangener Zeiten 
11u.i den RHunien, iu denen sclion Genedonen  von Hiittenleuten in 
die Geheimnisse der Cheniie eingeweiht worden waren, und die 
Rumpelknnimer uuf dem Boden fiillte sich niit veralteten Appnrateri 
iind Geriithschaften. Ein ueuer Geist, der Cleist der moderneri 
Cheniie, hielt mit dein junyeri Professor heinen Einzug in d:ia alter- 
thiimliche Ha.us an der Brennhausgasse. 

Ausser seiner Hauptyorlesung uber anorg:mische Xxperiinental- 
chririie oder, wie es darnals hieas, Ntheoretische Cheniiea, las Winkler 
mfangw nur iiber imalytisclie Chemie, H'OZII aber bald noch eine Vor- 
lesung iiber chemiache Techdogie  liarn. Den praktischeu Unterricht 
reorganisirte er vollstiindig. WBhrend frtiher der 'angehende Chemiker, 
nachdeni er die Vorlwung uber anvrganische Chemie gehort, seine 
'f hiitigkeit im Laboratorium direct mit der qualitativen Analyse be- 
ganu: ohue die geringste Erfahrung in der Experirnentirkunst zu be- 
sitzeu: hielt es Winkler fiir iiubedingt erforderlich, demselben in erster 
Linie ein gewisses Maass rnauueller Pertigkeiten beizubringen, ihn mit 
der biisfiihruug der wichtigeten chemischen Operationen, der Hand- 
habimg chemischer -4pparate vertraut zu machen. nnzu hietet aber 
gerade die qualitative Analyse nur wenig Gelegenheit. Uer Prakticant 
beginut bei Winkler seine Thiitigkeit ini Laboratorium damit, dass er 
Versuche anstellt, die er in der Vorlesuug gesehen hat. Es werdeci 
Gaae entwickelt uiid ihre Eigeiischaften featgestellt. Day Verhalteii 
der wichtigeren Metalle gegen Wasser, Kalilauge und die verschiedsneri 
Siiureri priift er zunachst im Probircplinder und sucht den 'Vorgang 
durch eine chemische Gleichung auszudriiclien. Einzelne Kesctioneri 
werderi d a m  hi griissereni hlmssstabe init abgewogenen hleiigen YOII 

Hetall ausgefiihrt. Frei werdende Oase werden in kleinen Gaso- 
nietern nufgefaugen uud ihr Voluineu aiinlhernd festgestellt. Die 
Menpr t l w  rriinltrnrii 8 n l x e ~  wirtl durch Vertlnmpferi ermittelt uiitl 



ilieses selblit cl;iul) {lurch Krj.stnllisation gereinigt. Ilestiiniiite Jleiigalf 
v o ~ i  bletnlloxyden wertlen darcli Wrwserstoff reducii-t urid das Gewicht 
sowohl des reducirten Metallev wie iiuch des gebildeten Wiissers er- 
mittelt. DIL die Versmhe mit nicht ZII  kleinen Substunzinengen :in- 

gestellt aertleu, genugt eine gute l’:irirwn.nge vollst.Zndig hei ihrer Aus- 
liihrung. Bei der ~iili~.inmeiistelliin~ der erforderlichen hppr:ite  
bietet sich reichlich Gelegenheit, tlnv Schneideri, Biegen, Ausziehen 
imd Verschmelzen von Glasrohren, (Ins Bohren voii Kork- und Kuiit- 
schnk-Stopfen zii erlernen. Die Herstellung voii Siiiireii hestimiiiter 
Concentriitioii giebt riicht niir Veritnlassung ziir Beiiiitziirig (lea 
Arlonietera iind der Gehnltstabellen, sontlern ist nuch eiiit! vni%reff- 
liche Uebunq im stochiometriuchen Rechneii. Es werden liesontierr 
Priiparnte nngefertigt, bei deren Darstelluug der l’rakticuiit init ge- 
wissen chemischeii Operationen, wie Destilliren, diiblimireii etc., IZr- 
kanntschah inacht. 1st dann der jiinge Chemiker mit cleii wichtigsteli 
Operationen vertraiit., ist er ini Besitze des nothweiidigen Hii8tseuges. 
tlanii erst. beginnt dns nyvteinntische S t u d h i  der %igensuhnften tier 
Met& iind ihrer Salze, dar Basen uud Siiuren. Urn Ahwechseliing 
in (ins monotone Arbeiten in1 Keagircylinder zu hringen, werdeii u i 1  

geeigneteii Stelleu ii~striict.iva Priiparstr eingeschaltet, die ein Beiapie? 
fiir die prsktiache Anwendung einer gewiseau Reaction bildeii. l ’ h s  
Studiuni der qunlitntiveii iind spilter tler qtimtitativrn Analyst! ist 
eine natiirliche Folge dieses Vorgehens. I)er Prakticnut wird i l w  

Rdiirfniss hierzu gar bald gmz ron selbst empfinden; denn er iiiuss 
nnalysiren konnen, wenn er sieh Yon tler Rehheit seiner I’riiparntn; 
vom richt.igen Verlaufe der von ihni eingeleiteten Processe, voii tier gn- 
rigneten Heschnffenheit der vrrwendeten Mnkrialieii iiberzeugen will. 
Ea w’ird riii Analysiren init Lust uncl Liebe; denn gewilise Zwecke. 
bestimmte Ziele kniipfeii sich nn rlavselbr, der Forscliungstrisb i*t :ill- 

geregt, dns Tnteresire geweekt, irian weiss, woi-nuf es ankommt. 
llieses von Cleniens Winkler hei der Uebernhme seiner Profassiir. iu 

riiieiii Briefe a11 Zeii n e r  nufgeste1lt.e Progririnm fur den praktischeii 
I.!nterricht erfuhr in den dreissig ,Jnliren seiner 1,ehrthiidgkeit kefne 
iienwnswertlie Aendei.uti& Er  crzlelte init demselben ausgezeichnete Er- 
fnlge und hatte die Genugthiiiiiig, ddaa in seinrrii Labonrtorinm die ;ma- 
lytiache Cheinie wirklich init Lust i i id  Liebe getriebeu wurde. Diest? 
llehrmethode rjtellt nbrr grouse Anfordeririigeii an den Docenten. Weuli 

inan bedenkt, wiis es heisst, dlein, ohnr Assistenten die Arbeiten vo i i  
Iiahezu fiinfzig Prnkticantrii ’ zii iibrrivnchen, tlabei drei iieiie Yor- 
I rs~ingri~ :iiinzwwhiteii iind (lie Voibereitungeii zn drnselben aliriii 
treffen ZII nliissen. so kriiin iiinii sicli rinrii Rsgriff mn.chen v o i i  itw 
I hiitigkrit: die tlrr IICIIP  Ihrt)S?.or im twtrli .Inlil-e rntwickcltr: .. 
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I inter dieseo Uinstjindeii war es Winkler uuiiiijglich, wcli iioch die 
ihni gnnz fremde Eiaenhiittenkunde zii lesen, Zudem maass rr diesem 
bislier in Freibrrg etwns xtiefmiitterlich behandelten Faclie eine vie1 
LU grossc! Bedeutung bei, als dass rr es nur in eineni Puebencolleg 
yelesen wisseii wollte. hi eineni ausfiihrlichen Bericlite an das 
Ministeriiim legte er tlir Not.hwendigkeit einer hesonderttn Professur 
fiir Eixenbiittenkimde dar, fiir die ein erfahrener, praktiscber Eisen- 
hiittenmaiw zu beriifen sei, deiri auch Pin eigenes hboratorium 2111' 

Verfugung stehen miissr. Er drung mit aeinen Vorschllgen beim 
Ministeriuin durch. Die Professur fiir Eisenhiittenkunde wurde 
hewilligt irncl fiir dieselbr -Ldolf L e d e b u r  gewoniien. Auf das 
Wirken dieser beiden unmittelbar ails der Praxis auf dns Katheder 
berufenen Miinner, Winkler und Ledebur, ist in erster Linie der 
mlchtige Anfschwiing der Freiberger Bergukademie in den niichster~ 
Decennien zuriick zii fuhren. Es ist aber nicht drtv kleinste Verdienst 
Winkler's, die Bedeutung der Eisenhiittenknnde iiud ihre berechtigtr 
Sonderstellung in der Metallurgie zur rechten Zeit erknnnt uncl fiir 
ihre wurdige Vertretung unter den Disciplinen der Bergakndrmie einr 
Lmze gebrochen zu haben. 

Kaum war die Stnrm- nnd Drmg-Periodr dos erateu .lahres 
voriiber rind Winkler durch Anstellung eines Assistenteii in der 
Leitiing des Prakticunis etwas entlastet worden, so nahm er aucli 
,schon wieder seine wissenschaftlichen Arbeiten mf. Bereits in 
Sommer des Jahres 1875 veroffentlichte er jene denkwiirdige Ah- 
handlung iiber die Darstellung raiichender Schwefelsiiurr. Gleich- 
zeitig setzte cr seine vor dahren begonnenen gasanalytisdlei~ Studien 
lort, 01s deren Frucht 1876 der erstr Theil seines gritndlegeiiderr 
Werkes >>Die chemische  U n t e r s u c h u n g  d e r  Industriegasecc 
erscheint. 17nd nun beginnt eine Periode ausserordentlicher Frucht- 
barkeit, die etwn 20 Jahre iunfasst. Ausser mehreren griisseren 
Werken verofhntlichte Winkler in dieser Zeit iiber hundert Arbeiten 
wissenschaftlichen Inhalts, die noch dnzn alle bis in's kleinste Detail 
von ihm selbst durchgefiiirt Bind. Niemals hntte er einen Mitctrbeiter. 
Arbeiten seiner Schiiler und Assistenten erschienen ijtets nur iiuter 
deren eigenem Namen. Br pflegte oft zu sagen, dass er fur Ver- 
iiffentlichungep, die seine11 Namen triigen, die Verantwortung voll uiid 
Kanz iibernehmen wollr. So fiihrte er jede, auch die einfachstr 
Annlyae persiinlicli ;uis. Seine Gewandtlieit und Sicherheit in der 
Ausfiihrung. annlytischer Operationen grenzte aber auch gerndezii i(11'z; 

'I':rschenspielerhn7fte. Die Eleganz seiner Arbeitsweise erinnerte a i ~  
R o b e r t  Bunsen.  Winkler am Muffelofen oder Wiudofen arbeiteu 
%t i  srhen, war eiii Vergoiigttn. Noch Im hoheu Alter entfaltete er cla 
die Hewegliclikeit rinrz; diinglinga, illid tlie Gewandtheit, init der er 
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daa Gezahe hnndhabte, verrieth den dteu Hiittenmann. In  seiner 
Schmelzkiiche durfte ihin Niemand helfen. Er heizte die Oefen 
personlich a11 und brachte nach beendeter Operation alIes wieder in 
schonste Ordnung. Such ini Laboratorinm reinigte er stets alle von 
ihrn beniitzten Gefasse selbst. 

Die Zahl der Prakticanten wuchs volt h h r  zu Jahr, und die 
fliiume des alten Laboratoriumsgebiiudes erwiesen sich bald als gana 
unzureichend. An einen Neubau war unter den damaligen Verhiilt- 
nissen nicht zu denken, und Winkler musste froh sein, einen Er- 
weiterungsbau bewilligt zu erhalten. Die ihm hierfiir zur Verfiigung 
gestellte Sunime war lkherlich klein. Aber erstsunlich war es, was 
er damit anzufangeii wusste. Zwei grosse, helle Arbeitssiile mit 
80 Arbeitspliitzeii sammt den dazu gehorigen Nebenriiumen wnrdeit 
:tngebaut, wlhrend das mspriingliche Prakticanten-Laboratorium in 
ein Arbeitvzimmer fur Maass- iind Gas-Analyse umgewandelt wurde 
Winkler besass in hervorragendem Maasse die Gabe, mit den ein- 
fachsten iMitteln zweckentsprechende Einrichtungen zii schaffen, die 
auch des gefalligen Aeusseren nicht entbehrten. Charakteristisch fur 
Winkler’s fiaboratoriuni waren die grossen, standig geheizten Sand- 
blider mit Kohlenfenerung, die auch die Nacht iiber nicht erkalteten, 
iind abgesehen von der bedeutenden Gasersparniss eine ausserordentliche 
Annehmlichkeit fur den hrbeitenden bieten. Er construirte Wasser- 
h a e r ,  die in besonderen Abziigen neben einander stehend, mit einenl 
aufklappbaren Staubschirni ails Glas bedeckt sind, unter dem die 
IXmpfe durch einen Schlitz in der Wand abgesaugt werden. Bekannt 
ist auch der yon ihm angegebene grosse Central-Schwefelwasserstoff- 
nntwickler sammt Vorrichtung zur bequemen Darstellung grosser 
Mengen gesiittigten Schwefelwa~serHtoffwa4sers, allea ganz axis Blei 
gefertigt. 

Das, was dem Besucher yon Winkler’s Laboratoriuui ani meisten 
auffiel. war die grosse Sauberkeit und Ordnung. Vergebens suchk 
Inan auf den1 Boden nach Eiltrirpapierfetzen oder abgebrannten 
Zundholzeni, nirgends sah man schmutzige Geflsse oder umherliegende, 
unbeniitzte Instrumente. Mitten im Semester sah das vollbesetzte 
Laboratoriuni ILLIC wie bei Semesterbeginn s or Uebernahme der 
Arbeitsplltze durch die Studirenden. Es war sein Princip, den Prakti- 
canter1 IOU Anbeginn ZUI‘ + Beilrlichkeit und Ordnuiig zu erziehen. 
Ging er tin dem Arbeitsplatze eines Neuen voruber, dessen Reinlich- 
keitssinn weniger stark ausgepriigt war, dann kani es oft vor, dam er, 
ohne ein Wort z11 verlieren, clss Wischtuch ergriff und Tischplattr 
oder Reagentienflaschen einer griindlichen Reinigungsprocedur untprwarf. 
Eine solohe stumme Lehre airkte meist besser als ein scharfer Tadel. 
-4rbeitskittel iind Schiirzen diildett. ee nicht irn Tlaboratorium. RIP 
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vertrat die Ansicht, dms solche wohl in einem orgailischen Laboratoriuni 
gerechtfertigt sein durften, dam ein Analytiker aber im Fracke =beiten 
konnen musse, ohne dieses Kleidungsstiick zu gefiihrden. Erschien 
einmal ein Neueingetretener mit einer grossen Arbeitsschiirze, ~1 

brachte eine ironische Bemerkung, wie: DSie wollen wohl Kalk an- 
riihrenu, dieselbe rasch wieder zum Verschwinden. 

.4uf eine grundliche analytische Ausbildung der Studirenden 
legte Winkler grossen Werth. Seine Ansichten hieriiber sprach er  
nocli kurz Tor seinem Tode in eineni vielgelesenen und besprochenen 
Artikel am’) : ,Die wirklich erfolgreiche Durchfiihrung anorganisch- 
ehemischer Arbeiten ist nur demjenigen moglich, der nicht allein 
theoretischer Chemiker, sondern aiich vollendeter Analytiker ist, und 
%war nicht nur ein praktisch angelernter mechanischer Arbeiter, 
eondern ein denkender, gestaltender Kiinstler, vor dem jede der durch- 
gefiihrten Operationen in theoretischer Klarheit liegt, dem die 
Stijchiometrie in Fleisch und Blut iibergegangen ist, und der bei 
allem, was er thut, von asthetischem Geiste, dem Sinn fur Ordnung 
aind Sauberkeit, vor allem aber vom Streben nach Wahrheit geleitet 
wird.a Bevor in seinem Laboratorium eiu Prakticant eine wissen- 
mhaftliche Arbeit begann, musste er den Beweis liefern, dass er 
aiich schwierigeren analytischen Aufgaben vollstiindig gewachsen sei, 
daes er nicht nur die Methoden der Gewichtsanalyse, sondern 
such der Maass- iind Gas-Analysr mit Sicherheit zu handhabeit 
verstehe. 

Winkler war ein nbgesagter Feiud des schablonenmassigen 
Arbeitens. Stets war er fur eine moglichst weitgehende Individuali- 
&rung des praktischen Unterrichts. Die Interessen des Einzelnen 
tanden bereitwillige Reriicksichtigung, soweit sich dies mit der plau- 
mHssigen Ausbildung vertrug. Jeder Analyse musste ein bis in’s 
Detail sorgfiiltig ausgearbeiteter Analysenplan vorausgehen. Der An- 
fiinger musste die Analyse genau nach Vorschrift ausfiihren; der 
gerade bei Unerfahrenen so haufig hervortretenden Neigung, sich 
selbst eine Trennungsmethode zurecht zu machen, trat er energisch 
entgegen. Intelligenz und Geschicklichkeit vermogen nicht das zu 
ereetzen, was gerade bei der Ausarbeitung neuer analytischer Methoden 
in besonderem Maasse erforderlich ist, die Erfahrung. Keine aus 
winem Laboratorium hervorgegangene Arbeit nnalytischeu Charakters 
Liess er zur Veriiffentlichung zu, die nicht durch zahlreiche Belegnna- 
lywn erhiirtet war. Zur allgemeinen Anwendung empfahl er keine 
Uethode, yon deren Brauchbarkeit er sich nicht durch personliche 
Versuche iiberzeugt hatte. 

’) Dime Berichte 88, 1697 [1900]. 
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1 )er uualytischen (;liriitie rnaass Winkler, abgeseheu vou ihrer 
pk t i sc l ien  Hedeutung, nuch ein hohes erzielieriaches Moment bei. 
Sauberkeit, Ordnungsliehe itnd ,lccurutesse, dax Hind Eigennchaften, 
dir dent Menschen nicht :tngehoreii aind, die ilim aber anerzogeit 
werdeit konnen iiitd, falls er Chemiker werden will, auch anerxogeit 
werden niiissrn. Dnzii ist nber kaurn eine Disciplin geeigneter 31s 
die chemische Aiialyse, bei der jeder Verstoss gegen diese Cardinal- 
tugenden den Chemikers sich bitter riicht, inden) el. den Erfolg dar 
gnnzen Arbeit. in Frage stellt. 

Winkler war ein ausgezeichiieter Lehrer, tier sicli bei seiiiau 
Schulern der griissteii Beliebtheit erfreiite. Er besass in liohem Maasut? 
die Gabe, sie fiir ihre Aufgabeu zu interessiren itnd ihnen aiiclt 
die trockenste Materie schniackhaft zii niachen. Sein Vortrag ww 
rinsserordentlich fesselnd. Die Begeisterimg, die er selbst fiir seine 
Wissenschaft empfand, wusste er auf seine Hiirer zii iibertragett. Oh- 
wohl er eiii gewandter iind alle Zeit schlagfertiger Redner wa r, be- 
reitete er sich stets selir grundlich auf seine Vorlesungeii w r .  I& 
Vorlesungsversuche fiihrte er niit nie vers,agender Sicherheit ails; die 
lliilfe eines Assist.enten nahut er dabei uur gauz ausit ahnisweise 
i n  Anspruch. Er besass keine souore Stimme; sie klaiig vielmelii. 
stets etwas belegt, eiii Umstand, der sich im yersiinlichen Cerkelii. 
neniger benierkbar i n d i t e  d s  in der Vorlesung. Doch konnte rr 
stiindenlang yjrechen, oliiw ditsc. man ihin die geringste JSrniudiittF: 
:iriinerkte. 

Seiuen dcliulerii gegeiiuber war er niclit itur dar Lehrer, sondertl 
;liich der alle Zeit hiilfsbareite Freund und Berather. Nach Beeiidiguiig 
ihrer Studieit war er ihneu behulflich, eine Stelle in der Praxis 211 

erlaiigen, wobei ilim seine :tusgedehnteu Beziehungen zur chetiiischeir 
itntl nietallurgischen Industrie sehr zit Statten karnen. Seine Schiilev 
h;itte er in dieser Hinsicht. geradezu verwiihnt. Sie fanderi es f i ir  
ganz selbstverstandlich, iliren Lehrer fur ihr Fortkoinrnen sorgeii zii 

l:tssen, cler inanchtnal im Scherze iiusserte, er komine sicli oft vor; 
wie der Inhaber eines Stellenverrnittelnngs-Bureaus. Wenn er uiil 

Vorschllge fur die Resetzung einer Stelle gebeten wiirde, so wuhte er 
iriit scharfeni Hlicke den richtigen Mann heraus zii findeu, ohrir sich 
tlahei tlurclt die Esnmensnote besouders heeinflusseii ZII lasseu. 

hlit einer grosseit -4tizahl seiner iiber deli ganzen Erdball zar- 
dreuten Schuler blieb Wiitkler bis zu seiiieiii Tode in regeni Brief- 
wechsel. Auch iiiit zaltlreichen Frennden rind Fachgenossen staud er 
in lebhaftein brieflichen Meiiiurt6.saustausch. Berucksichtigt man uoch 
die sich aus der Verwaltuiig seines Iitst.ituts ergebende geschaftliclw 
4 hrrespondenz und die zaltreichen Anfrageii yon Rehordeit, Fabrikeit 
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t i i i t l  Pri\ ateir, weldre die spitchis iirtlirhe Hoflichkeit untl Gefiilligkeii 
Winkler’s in Anspruch nahmen, ja sogar hiiufig missbrauchteii, s v  
kanu man sich ein Bild machen von der riesigen Correspondenz. die 
jeder Andere als druckende Last empfiindeu Iiaben wviirde. Fiir 
N-inkler war sie eine Erholung in spater Abendstnnde, cine an- 
gcnehme Arbeit. die er spielend so gsnz ueheribei erledigte. Wenrt 
rnoqlich, bmchte er dann dax ansehnliche Packet Rrieie noch 
mitten in der Naclit zum iiiichsten Briefkasteu, damit dieselben ja 
reclit piinktlirh in die HLnde der Adressaten gelangten. Dahei war 
jeder Brief niclrt nur correct iiach Form und Inhalt, sondern geradezii 
rin Yusterbeispiel cles eleganten Briefstyls. Nur in den letzten JahreIi 
4 n e . i  Lebens, als hereits die tiiokische Krankheit an seiner Gesund- 
heit oagte, (la fie1 es ihiii qchwer, die yon Jahr zii Jshr nachsende 
(‘orrespondenz zii besiiltigen. -4ber er kounte es nicht iiber’s HerJ 
tjringen. auch riur den unbedeutendsten Brief unbeantwortet zu lasseii. 
( : l~arsk ter i~ t i~c l~  ist die Thatsache, dass kurz vor seinem Tode bei 
c h i  Yerfasser die Anfrage eines bekannten ameriknnischen Facli- 
gemssen einging. ob Clemens M’inkler srhwer krank sei. Nur dadurcli 
k6nne el sich die Thatsache erklaren. dass er rierzehn Tage ohne 
Antwort auf einen Brief geblieben sei. Zind in seinen letzten ‘L‘ageii. 
31s er bereits linter yualvollen Schmerzen mit dem Tode rang, da be- 
drlftigte ihn noch der Gednnke, was die Absender der vielen. tiiglicli 
eintreffendeii Uriefe, die. zn Bergen gehiiuft, aaf eineni Tischclieii 
nehen seineni Bette lagen, ton ihni denken mbchteii, wen11 hie keine 
intn  ort erhielten. 

Den staatlichen Hehorden, insbesondere dein Mergamte. deli 
fi~cdischeu Hiitfen nnd 1 ielen privateii Werken war Winkler ein nn- 
ermudlicher, nie versagender Berather. Uer technischen Deputation 
im Ministeriurn des Inner11 gehbrte er nahezu zwanzig Jdire a14 
ordentliches Mitglied ail, und zahllos sind die Gutachten, die er iri 
dieser Eigenschaft in get\ erblirheit i in t l  zolltechniqchen Fraqen alb- 
gegelm hat. 

I k t s  Stiidiuni der lndubtriegaw 5tand iin eugsteil %iisauiniari- 
hilIlS tnit tler Rauchschiidenfrage. f i r  gslt als -1utoritit in Raucli- 
.ichiiden-Angelegenheiteii wid 15 urde hiiufig voni Stmte u ie VOJI 

Pril aten als C:utachter oder Schiedsrichter bei Streitigkeiten angerufeu. 
Er heschrinkte sich nicht darauf, ,Methoden zur Untersuchlrug der 
K:tuchgaae anzugeben. sonderu \var auch bestrebt, Mittel und Wege 
.insfindig zu  machen, iim dieselben 1 on ihren die Vegetation schadi- 
Kenden Bestandtheilen z u  befreien. Einen iuteressanten Tortrag uber 
tliese Prage hielt er im Jahre 1899 im .Yerein zur Porderung de\ 
iewerbefleisses.? z u  Berlin. Diese Bestrebungen Winkler’:, faudeil 

:)her nicht immer den Reifall der Indnstrie. da nian eineu %wane ziir 
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Keinigung der Rauchgase seitens der Regierung befurchtek. Ah Nit- 
glied der siichsischen Schlagwettercommission erwarb sich Winkler 
grosse Verdiensi um die Sicherheit des Bergbaus diirch Ausarbeitung 
einfacher und dabei doch exacter Methoden ziir Untersuchung der 
Grubenwetter. Mit G u s t a v  Kre i sche r  untersuchte er das Verhalten 
tier Sicherheitslampen in Schlagwettergemischen und schuf so sichew 
Crundlagen fiir das dndicirencc mit der Lampe. 

Der Pnvatblaufarbenwerksverein wilhlte Winkler gleich nach 
dessen tiustritt aus seinen IXensten zum BBesollmiichtigten*. EY war 
dem neuernannten Professor eine grosse Freude, dadurch mit deem 
Werke, an dem seine Vorfahren gewirkt, dem er selbst ein gut 
‘l‘heil seiner Lebensarbeit gewidmet hatte, in engster Fiihluny zu 
bleiben. Dass dies Amt ihm keine Sinecure war, erscheint bei der 
Cewissenhaftigkeit, mit der er einmal iibernommene Pflichten erfullte, 
nls selbstverstiindlich. Reine Arbeit war ihm zu viel, wenn es sich 
inn das Wohl und Wehe seiner geliebten Blauforbenwerke handelte. 

Nicht leicht hat ein Gelehrter von der wissenschaftlichen 
Productivitiit Clemens Winkler’s neben einer onstrengenden Lehrthiitig- 
keit noch eine RO mannigfaltige ‘ulderweitige Wirksamkeit entfaltet 
Nur eine ganz ungewohnliche Arbeitskraft, unterstiitzt darch eine 
ausserordentlich kriiftige Korperconstitution, machte ihm dies moglich. 
Der Vormittag war ausschliesslich den Vorlesungen und dem praktischen 
Laboratoriumsunterricht gewidmet, der Nachmittag und Abend wissen- 
schaftlichen Arbeiten im Laboratorium, ein gutes Theil der Nacht imd 
die Sonntage dem Schreibtisch. Fiir liingere Zeit konnte er init 
uenigen Stunden Nachtruhe auskommen, ohne dass man ihm die ge- 
ringste Ermudung anmerkte. Nur eines konnte er bei anstrengender 
Arbeit nicht entbehren: die Cigarre. In der Rechten die Feder, in 
der Linken die Cigarre, so sah man ihn stets am Schreibtische seines 
winzigen Arbeitszimmerchens, in undurchdringlichen Tabaksqurrlm ge- 
hiillt, und je intensiver die Geistesarbeit, desto dichter die Rauch- 
wolken. In seinen vier Pfiihlen sich zii erholen, war ihm unmiiglich. 
War er zu Hause, so musste er arbeiten; nur die Mahlzeiten iinter- 
brachen fur kurze Zeit seine Thiitigkeit. Hatte er einmal das Be- 
diirfniss, auszuspannen, so suchte er Erholung im engeren Freundee- 
kreise bei einem Glase Bier oder auf der Kegelbahn. Kegeln war 
der einzige Sport, den er trieb, theils zum Vergniigen, theils aus 
Gesiindheitsriicksichten. Dort konnte er von ausgelassener Frohlich- 
keit sein, und spater als sonst trennte man sich, wenn Winkler rnit 
von der Parthie war. 

E r  war ein eilriges Mitglied des DBergmiinnischen Vereinw, um dessen 
Entwicklung er sich grosse Verdienste erwnrb. Wihrend man dort frhher 
h i m  Glme Bier und der Pfeife sich iiher wissenschattliche Fragen iinter- 



hielt, setzte Winkler es durch, dass die Sitzungen einen streng wissen- 
whaftlichen Chmakter annahmen und die Berichte uber Originalarbeiten 
oder zusammenfassende Referate in Form von Vortriigen erstattet wurden. 
Rier und Tabak wurden in die Nachsitzung verbannt, in der dann das 
gesellige Moment zur Geltung gelangte. Aber auch hier war Winkler dab 
helebende Element, iind in seiner Gegenwart konnte die Unterhaltung 
nie versanden. Besonders wenn die Tafelrunde sich schon gelichtet hatte 
nnd nur noch ein paar BRitter der Gemiithlichkeita iibrig geblieben 
waren, dann entfaltete er seine hinreissende Erziihlergabe und offnete 
die Schleusen seines Witzes und Humors. Trennte man sich dann in 
spiiter Stunde, so kam es nur zu oft vor, dass Winkler statt zur Ruhe 
Rich in sein Laboratorium begab, iim bis in die Morgenstunden noch 
angestrengt zu arbeiten. 

Die Ferien unterschieden sich vom Semester iiur dadurch, dass 
der Tag vollstlndig zwischen Laboratorium und Schreibtisch getheilt 
blieb. Dass Winkler zur Erholung eine Reise unternommen oder eine 
Sommerfrische genossen hatte, war sehr selten. In spateren Jahren, 
nls er ofters Ton Gicht geplagt wurde, musste der Hausarzt, der sic11 
oft iiber den widerspenstigen Patienten beklagte, seine ganze Energie 
anwenden, um eine Badekur durchzusetzen. Es kam dann vor, dass 
er scheinbar einwilligte, den Koffer packte, sich von seinen FreundeIi 
verabschiedete und abreiste. Aber schon nuf der nachsten Station 
unterbrach er seine Reise, um bei Nacht und Nebel wieder nacli 
Freiberg zuruck zu kehren, wo er dann vier Wochen lang ein volliges 
Einsiedlerleben fuhrte, wiihrend alle ihn im Bade wahnten. Nur 
wenn grosses Reinemachen im Laboratorium war oder Handwerker- 
larm durcli das Haus schallte, dann fluchtete er nach dem benach- 
harten Bohmen, fur das er eine grosse Vorliebe besass. Besonders 
in Teplitz weilte er sehr gerne und war dort eine ganz populiire 
I’ersonlichkeit. Wer in Teplitz Griisse von Clemens Winkler brachte, 
H urde allenthalbeii mit offenen Armen aufgenommen. Wenn der Arzt 
Tep1it.z in Vorschlag brachte, dann hatte er noch die meiste Aussicht, 
mit einer Badekur dwchzudringen. 

Wissenschaftliche Versammlungen besuchte er gerne, uni d t e  Be- 
Lanntschaften mit Fachgenossen aufzufrischen und neue anzukniipfen. 
Hiiufig hielt er Vortrage bei solchen Gelegenheiten, die stets Frageri 
von allgemeinem Interesse zum Gegenstand hatten. Auch grossere Aus- 
stellungen besuchte er gern iind brachte dann reiche Ausbeute fur seine 
technologische Sammlung mit, die er sich aus eigenen Mitteln angelegt 
hatte, iim sie dann bei Niederlegung seiner Professur dern chemischen 
Laboratorium der Freiberger Bergakademie zum Geschenke zu machen. 

Rerichta d. D. chem. Gesellschaft. Jahrg. XXXIX. 288 



1 i ~  persiinlielieu Verkehr wa.r Clemens Winkler die Liebens- 
wurdigkeit und Zuvorkommenheit selbst. Seine spriichwiirtlich ge- 
werdene Hoflichkeit brachte rriancheii Resucher in Verlegenheit. Ob- 
wobl er nie in seineni IAeben Reichthiinier gesamiiielt, hatte iind einc! 
grosse Familie ernahren mussttt, hatte er stets eine offrne Hand 
gegeniiber freinder Noth. Seine Giite und Freigiebigkeit \vurde oft 
von Unwiirdigen missbraucht; der ))in Noth gerathen6 Chemikew war 
lteinr seltene Erscheinung in seineni Hause. Jede Zusendung einw 
Arbeit. beantwortete Winkler mit einem liebenswurdigen Briefe, der 
Zeugniss ablegte, dass der Schreiber dieselbe init Aufmerksamkeit uncl 
lnteresse geleseii hatte. Da bei war es gleichgiiltig, ob der Verfas.seer 
rin illustrer Fachgenosse war, der seine jungste epochemaehende Ent- 
cleckung zur Kenntniss brachte, oder ein neugebackener Doctor, drr 
sich dem beruhmten Gelehrten durch seine Dissertation vorstellte. do 
mancher junge Chemiker wurde durch einen freundlichen iind ~ r -  
rriunternden Brief Clemens Winkler’s niit, neuein Muth erfiillt, wenii 
r r  au deiii erhofften Erfolge schon zii verzweifeln begaiin, oder erhielt, 
Anregung zu iieuen Arbeiten. 

Jeder Fachgenosse, der nach Yreiberg kani, wurde in deni gast- 
lichen Hause an der Brennhausgasse, dns von ausseii so wenig ein- 
ladend und doch so behaglich yon iniien war, auf das Herzlichste auf- 
genommen. Den Besucher fiihrte er niit der grossten Bereitwilligkeit 
in seinem Laboratoriuni heruni, und es machte ihm E’reude, wenn er 
demselben etwas Neues zeigen konnte. Mancher nahm als ErinnerungsL 
xeichen eiii kostbares Originalpriiparat oder ein seltenes Mineral mit. 
Kesonders mit seinen Geriiianiumpraparaten war er von einer beispiel- 
losen Freigiebigkeit - bis sie alle waren. Blieb der Resucher iiber 
Nacht in Freiberg, dann liess er es sich nicht nehmen, deiiselben zu 
bewirtheii oder, wenn dies nicht moglich war, ihm doch den Abend 
iiber Gesellschaft zu leisten. Wer je als Student an riner Nxcursiori 
nach Freiberg Theil genomnieii hat, der wird sich gewiss gerne der 
dort verlebten Stunden erinnern. Da wurde von Winkler ein fideler 
Kneipabend arrnngirt mit selbst verfassten Liederii meist chemischen 
Inhalts und huniorvollen Reden. Die Herzen der studireliden .Jugend 
verstand er sich im Sturme zu erobern. 

Die poetische Ader war bei ihm stark susgebildet. Schon ills Jiing- 
ling verfasste er bei den verschiedensten Anla,ssen, besonders zu 
Pamilienereignissen freudiger wie auch trauriger Natur, Gedichte, die 
sich durch Formvollendung und edle Sprnche auszeichnen. Auch 
spiiter bestieg er gerne den Pegasus. Stiftungsfeste der Kegelgesell- 
snhnft, des Bergmiinnischen Vereins, Commerse, Chemiker-Versamrn- 
lnngen paben ihni  Veranlassiing, ziir Leier zu greifea. ?deist ware~i 
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eb launige ’l’rinhprnche nnd Lieder, die nicht wenig znr Hebung der 
Qtiminirng beitrugen. J h s  ,Exc~irsionsliederbiichtc der Freiberger 
Rergakademiker enthalt eahlr&he, ~ i c l  gesungene Lieder, die Winkler 
mni Vrrfasser hahen. 

Ohne je ernsthibe musika- 
liwhe Studien gemacht zit haben , spielte er fast jedes Instrunlent, 
rneist ohne Noten. Sein Lieblingsinstrument war die Guitarre, mit 
drr el. 4ch und Audere zuni Singen begleitete. Fur klassische Musik 
Ijesass er wenig Verstandniss; er liebte die heitere Mmr. Wenii 
Miisik gemacht wurde, dann musste es lustig zngehen. Einer Zigeunrr- 
kapelle oder einer Rande bbhmischer Musikanten, wenn sie nur 11:ilb- 
Regs gut spielten, konnte er stundenlang zuhoren, nnd oft trnctirtr 
er dann die gaiwv (:esellschiift mit Bier lint1 Wein 

In Freiberg, riberhanpt in ganz Sachsen, war Clemeria Winkler 
rinr sehr populare Erscheinung. In der gesammten Riirgerschaft bia 
tierab zu den Arbeiterkreisen genos  er eine nnbegrrnzte Verehrung. 
Sir galt weniger dem beruhmten Gelehrten als 1 ielmehr denr 
Veusehen, der keinen Unterschied niachte zwischen den1 akleinen 
Ifannecc und dem hochstehenden Reamten. So mancher Handwerks- 
nirister erstand h i m  Photographen ein Hild Winkler’s, iini es in  
cler ))guten Stubecc aufznhiingen. Seine Einkanfe machtr er stets per- 
Yon1ic.h inid trug die grossten Packete selbst nach Hause. Es war ein 
hekanntes Strassenbild, den Herrn Geheimen Rath mit aeinen kurzen, 
riligen Schritten die Strassen durchmessen zii sehen, ein ansehnliches 
Packet linter den1 Arm, uniinterbrochen nach links imd nach rechts 
die Grussr erwidernd. Kanm irgend eine Maassnahme der stadtischen 
( ’ollegien fand in der ganzen Bevtjlkerung so ungetheilten Reifall wie 
der einstimmig gefasste Reschluss, dem damaligen Rector der Berg- 
:Ikademie das Ehrenburgerrecht heioer Vnterstadt zii verleihen. 

Wirderholt inachten andere Hochschulen den Versuch, eine w 
hervorragende Lehrkraft uie Clemens Winkler Enr sich zii gewinnen. 
Hereita im .Jahre 1879 erging an ihn ein Ruf von Seiten cler benach- 
harten Tedinischen Hochschule Dresden, den er jedoch nicht ernstlich 
i n  Frage zog. Als im Jahre 1887 Gnstav  W i e d e m a n n  in Leipzig 
<tie durch den ‘rod H a n k  el’s erledigte Professur fnr Physik iibernahm, 
(la liehs e5 die Pacultat frei, den 1,ehrstuhl Wiedemann’s  entweder 
oiit eiiiem Vertreter der anorganischen oder der physikalischen 
(%emir zu besetzen. Das Ministerium entschied sich fur einen 
4norganiker nnd berief den von der FacultSit allein \. orgeschls- 
gmen Clemenb Winkler nach Leipzig. Trotz seiner Anhanglicli- 
keit mi Freiberg war er anfangs tlurchans geneigt, dem Rufe 
Folge 111 leisten. H eil er hoffte. dort mehr ~ i c h  wissenschxftlichen 

Die Mnsik liebte er leidenschaftlich. 
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Forsohungen hingeban zu konneu, als dies bei seiner angestrengteu 
Lehrthiitigkeit in Freiberg der Fall war; auch sein Yreundschaftsver- 
hilltniss zu M i  s l ice  nus  mochte ihm seinen Entschluss erleichtern. Die 
Verhandlungerr, die sich fast nur uni die Laboratoriumsfrage drehten, 
waren schon naheeu zum Abschhisse gebracht, als Winkler sie plotx- 
lich abbrach, nachdem er in Erfahrung gebracht hatte, daB seine voiii 

Ministerium bereits genehmigten Laboratoriuinsplane das Missvergnuge I i 
einiger kunftigen Collegen erregten. 

Auch in Charlottenburg hatte maJi 1899 Cleinens Winkler fur 
den Lehrstuhl fiir anorganische Chemie in's Auge gefasst. Doch bat 
dieser sogleich, von einer Berufung seiner Person Abstand zu nehmen, 
da er mit Riicksicht auf seim Alter sich den Strapazen einer derartigeii 
Professur nicht mehr gewachsen fuhle. 

Am verlockendsten fur ihn war eine Berufung nach Gottingeri 
tinter Bedingungen, wie sie nur selten einem Gelehrten geboten werderi. 
Ohne irgend welche Verpflichtung zur Abhaltung ron Vorlesungeii 
oder Prufungen sollte Winkler ein eigenes, ganz nach seinen Wunscheri 
iind Planen zu erbauendes Institut zur Verfugung gestellt werden, in 
dem er eine beschriinkte Anzahl junger Chemiker nacli AbschluB 
ihrer Studieir niit den Methoden ariorganischer Forschung vertraut 
machen sollte. Man wollte ihm Gelegenheit geben, eine Schule zti 
griinden, wai unter den Freiberger Verhaltnissen nicht gut miiglich 
war, und jungere Lehrkrafte fur die seither etwas stiefmutterlich be- 
handelte anorganische Chemie heranzubilden. Winkler war ganz be- 
geistert von dieser Aussicht, die das Ideal seines Lebens verwirklicheii 
sollte. Trotz seines Alters wurde er freudig ja gesagt haben; aber 
er fuhlte, dad seine eiserne Gesundheit einen schweren StoB erlitteii 
habe, daB er die Fertigstellung des neuen Instituts nicht mehr erleberi 
werde. So erklarte er schweren Herzens seinen Verzicht, iund die 
Zukunft bewies, wie richtig er sich beurtheilt hatte. 

DaB es Winkler bei seinen groBen , wissenschaftlichen IMAgen 
nicht an iluderen Ehrungen gefehlt hat, darf nicht wundern. Hohr 
Orden des In- und Auslandes schmuckten seine Brust, und hohe 
Titel durfte er seinem Namen voransetzen. E r  war nicht unempfang- 
lich fur solche Auseeichnungen; hiiher aber schatzte er die Ehrungen, 
die ihm yon Seiten seiner Fachgenossen zu Theil wurden. E r  war 
Mitglied zahlreicher gelehrter Gesellschaften wie der PreuBischen 
Akademie der Wissenschaften, der sachsischen, schwedischen und hol- 
landischen Gesellschaft der Wissenschaften, der Leopoldina in Halle, 
der geologischen Reichsanstalt in Wien. Als Ehrenmitglied gehorte 
er dem Verein deutscher Chemiker, deni sachsischen Ingenieur- und 
Architekten-Verein, der Leipziger chemischen Gesellschaft, dem Frank- 



flirter physikdischen Verein nil. Wiederholt wurde er i u  deli Vor- 
stand der Deutschen chernischen Gesellschdt gewiihlt; 1893 und 
1896 bekleidete er die Wiirde eines Vicepriisidenten. M e  l'echnische 
Hochschule Charlottenburg promovirte Clemens Winkler gleichzeitig 
init Adol f  v, D a e  y e r zuni Ehren-Doctoringenieur. 

Der  Verein zur Forderung des Gewerbefleisses, desseii technischent 
Ausschusse Winkler viele Jahre  angehorte, verlieh ihni 1896 die 
goldene D e l b r i i c k - M e d a i l l e  fiir seine Verdienste um die Arisbildunfi 
tier technischen Gasanalyse. Die japanische Regierung lief3 ihm durch 
eine besondere Deputation werthvolle dthpanische Broncen, seltenr 
Hiicher iind kostbare Stickereien iiberreicheu, die ihm eina griiflerr 
Preude bereiteten als die sonst. iiblichr Ordensverleihung. 

Als im .Jahre 1896 T h e o d o r  R i c h t e r ,  der langjiihrige Director 
tler Bergakademie, aiis dem Amte schied, da w i r d e  Winkler mit der 
Leitung derselben betruut. In einer dreijiihrigen Amtsfuhrung ent- 
ialtetr e r  ein gllnzendes Organisationstalent, das die alte Ifochschule 
gewissermsnssen modernisirt,e und verjungte. Niiher auf seine segens- 
reiche Verwaltungsthltigkeit einzugehen, ist hier nicht der Ort. Ge- 
kront wurde sein W'erk durch die Einfiihrung des Wah1rector:its. 1 1 i ~  

Jahre 1899 legte er sein Aint in die Hiinde des ersten Wahlrectors 
Adolf  L e d e b n r  iind freiite sich, nun wieder zu einer wissenschaft- 
lichen ThHtigkeit zuriickkehren zn konnen, der er nls Director fast 
ganz riitfremdet worderi war. 

l)a begannen sich bei ihin ofters Schwiicheanwaudluugeii aiii- 

xiistellen, nnd mitten im Gesprgiche iiberkani ihn hlufig riii Angst- 
gefiihl, das ihm den Schweifl auf die Stirne trieb. Dabei klagte er 
iiber ein Nachlassen seiner -.lrheitskraft; selhst d:is Hriefsic:hreiben, 
mnst seine Erholung, sei ihrn eine schwerc! IAst gewordrn. !)bwohl 
(lie Aerate eine hestimmtr Krankheit nicht constntirrn konnten, \ er- 
rnochten sich seine niiheren Hekanntm der Hesorgniss nicht zii erwehreii, 
(lass dieser kriiftige (hganismns durch eiri schweres iiinrrrs Leiden 
in  seinen Grundfest,en rrschiittrrt sei. Als er iniiner haiifiger sic11 
genothigt sah, srine Vorlesungen zii unterbrechen, d a  reifte im Sornmer 
ties Jahres 1902 in ihni der Eiitschluss, seine Professur niederzulegen. 
Seiii A bschiedngesuch erhielt die allerhochste Gtnehmigung unter Ver- 
laihurig einer liohen Ordensauszeichnung nntl Ernennung zuni Ehreri- 
initgliedt. des Professorencollegiunis. niese  letztere, ganz ungewiihn- 
tiche .iiiszeiahnung bereitetr dern Scheidenden eine hesondere Freude. 

Ain A?. Juli 190s b e l t  Clernens Winkler seine letzte Vorlesung. 
Ijer Ifiirsd war bis zum letzten Platx gefiillt und cier Experimentir- 
t.isch priichtig n i t  Bluirieii geschmiickt. Yit. hewcyteii Worten ver- 
ahscliiedete .rich M'inkler yon srinen Schiilenb 



Wenige Woohen sphter siedelte rr uacli Uresden iibes. wo rr 
w h e n  Lebensabend niit literarischen Arbeiten beschliesseii wolltr . 
I n  erster Link beabsichtigte er ein gross angelegtes Lehr- iind Hand- 
Bucli der analytischen Chemie zii schreiben, als Ersatz fur die Ha$- 
Risrhen, aber verdteten Werkr volt Rose  und F resen ius .  Zahlreiclir 
Freuiide und Fachgeiiossen hatten fruher bchon dies geradezu als seine 
Pflicht hezeidinet. Leider qollte es nicht LUI‘ Verwirklichuiig seine4 
Planes konimen. Kaum hatte er sicli in seineiii neuen Heinie ein- 
gerichtet, 31s eine schwere Lungenentzundung ihn mf’s Krankenlagei 
warf, 1011 der ei sic11 nicht wieder erholte. Wieder und wieder dell- 
ten sich Ruckfalle ein, die seine Krjifte fast aufzehrteii. Kin liin- 
gerer Aufenthalt am Gardaser brachte einige Besserung. Einr letztc 
Freudr in dieser trubeii Zeit, wo der rege Geist zur Untliatigkeit \er- 
daniint war, brachte ihm seine Wahl zuni Ehrenprasidenten des 5. 
internationalrn Congresseb fur angewandte Chernie in Berlin ; docli 
durfte er uicht damn denken, selbst den1 Congresse zii prasidireii. 
In1 Jnhre 1904 trat eine wesentliche Verschlechterung seines Zu- 
staides ein. Die Aerzte riethen zu einern Adenthalte in Reichenhall. 
Winkler bat, man inoge ihn ruhig zu Hause sterbeii lnssen; doch gal) 
er schliesslich den1 Driingen der Seinen nach und reiste ab. Als todt- 
krmlrer Mann kehrte er aber scho,i nach ganz kurzer Zeit ziiruck. 
Nail erst erltannte man sein Leiden als Lungencarcinom. Noch sechs 
qiialvolle Wochen musste er durchleben. Von unsaglichen Schmerzeii 
gepeinigt, wiinschte er voii Tag xi1 Tag deri ‘rod herhei. der ihn errti- 
l i d i  am 8. October erloste. 

Seineni Wunsche entsprecliend \\ urde er auk dent Trinitatisfried- 
hofe hi 1)resden zur letzteri Ruhe hestattet. Bei der iniposante~i 
Traiierfeier, die eiu deutliches Zeugniss ablegte , welcher Werthschlt- 
Liing und Verehrung tler Ilahingeschiedene sich in alleii Rreisen er- 
f r  rute. war die Deutsche chemische Gesellschaft diircli ihr.en Tire- 
I’rRsideiiten. Hrn. A. P i n i i e r ,  iertreten. 

Mit f ‘leinens Winklrr ist der hervorrageiidste Vertreter tiel : t t i o i  - 

gu uischen Chemie in 1)eutschlancl dahingegangen. Er gehiirte x u  drr 
kleinen Schanr von Chemilcern, die zu einer Zeit, w n  d iew iilteste 
%\\rig unserer Wissenschaft vollstandig zu verdorren clrohte, zeigten, 
&I- norh reiche Friichte an ihm zii ernten seien. Sein -4rheitsgebiet 
iimfafite in  gleicher Weise die reine. \\ie die angewandte Chemie; in 
ihni  verbanden +li in glucklicher Weise theoretisches Wisren mit 
praktischer Rrfaliriing. Winkler wiirde ofters, besonders von jungeren 
lcacligeiiossen , als hypercnnservath hingestellt, als Anhiiriger einer 
T rralteten, inineralogisch-descripth en Chemie und Gegner der modernen, 
ph? siknIiseh-chemiic.lie~ Richtiing. nlier wlir Init Unrecht. wohl war 



~ , r  irri :illgnuieiiieit kein .Yrennd der inatheniatkchen Behlrudlung drr 
Natiirwissenschsftell. Ihm stand das Experiment iiber alleni; erst 
nachher kain die Theorie: die das Beobachtete zu erklaren hatte. 
Qtets warnt,e er davor, sich durch eine vorgefadte Meinung bei wisseri- 
&;&lichen Untersuchungen heeinflussen zu lassen ; aber ebenso haate 
er das planlose Herurnexperimentiren. Er war ein durchms fort- 
3ch rittlicher Cherniker. Die Elektroanalyse wurde in seineni Labors.- 
toriiini vielfach beniitzt lange hevor sie durch die Arbeiteri iiud Schrif- 
t,en A 1 e s :L n tl e r  C 1 a s s en ' s  in den Tinterrichtslaboratorien heirniscli 
Keworden w:v. Zu eiiier Zeit, wo ( ) s t w ald's BWissenschaftliche G-rund- 
lsgen der nnalvtischen Cheiniecc noch nicht erschienen maren, hatte 
.Winkler schon r1t:ri Vcrsuch geniacht, die neuen Lehren anch der 
mnlytischen Chemie tintzbar zii machen, indeni er in seiueni 1,abox-a- 
toriuni tlir ~~nalysenresultate, \YO dies moglich war. m c h  Ioneu be- 
rechnen liefs. Er vertrat die Ansicht, da13 anorganische Chernie iind 
j.)hysikalisch, Chernie riicht identische Begriffe seien, sondern zwei 
verschiedene Wissertsgebiete ~ die sich allerdings vfelfach heru hrteii 
iiritl sich gegenseit,ig zu hefruchten geeignet ,seien. 

Seine 
V rri5fferitlichungen gehen in die Hunderte. Dabei inuW man beruck- 
sichtigen , d a R  er alle seine Untersuchungen allein ausfiihrte. Einige 
wenige, die nnf andere Gebiete hiniiber greifen , veroffentlichte er ge- 
rrieinsain rnit seinen Freunden K r e i s o h e r  und S te l zne r .  Dadurch: 
ctaB Winkler eigentlich keinrr chemischen Schule angehiirt. sondern 
in rler H:iuptsa"Ce Autodidakt ist, hnftet seinen Arbeiten eiiw gewisse 
(-)rigiualitii.t a n .  Vielfacli geht er wenig betretene Pfade, I I U I  sein Xiel 
X I I  rrreiclirri. deine Untersuchungen sind, was Sorgfalt nut1 systr- 
rrintisclte I h i  rchart)ait,iiiig hetrifft, geradezu mustergultig. Er besoss in 
tiohern bIa:rsse eine Art ~ ' 0 1 1  chemischem Instinct, oder wie er selhst es 
riu.iinte, .whrniisches (;efiihle, das ihn in Zeiten, wo iiber die Gesetx- 
iniissigkeit cheniischer Yorginge iiocli wenig Klarheit herrschte , dss 
Richtige treffeii liess. Xie nher liess er sich dazn verleiten, auf Grund 
dieses (;efiilils ein Urtheil zit fallen; stets niuSte das Experiment xu- 
+ r l r  den l3ew:ris liefern, ob ihn daeselbe nicht betrogen habe. 

1% drut,sche Sprache heherrschte Winkler meisterhaft. Allr 
srine Schrifteil- zeichnen sich durch Elegatle der Diction, durch Cop- 
rrctheit rind Klarheit des .iusdriickes aus. Mitiinter. besonders bei 
Abhandlungen allgetneineren Iuhalts tder hei Vortragen.; briclit die 
Hegeisteruug f i ir  seine Wissenschaft diirch , mid iin Stelle der niichter- 
nen Darstellung tritt ein poetischer Schwung. Die Lecture seiner 
Sdiriften gewlhrt einen hthetischen Geuiiss, \vie wir ihn bei deli 
Werken eines A u g u s t  Wilhelni v o n  Hofmaim empfindeii. Selbst 
in scha.rfer, wissenschaftlicher Controwrv \ erlitw i h r i  iiir tlrr I or- 

Clemens Winklnr war ein tingemein productiver Forscher. 



nehmr, aachliche Ton. Es war ibni peinlicli, ttineni Andareri eiiwxi 
Irrthuni nachweisen zu rniissen. 

Bei der Besprechuug der wissenschaftlicheu Arbeiteri Clenittns 
Winkler’s giaube ich meiner Aufgabe noch am ehesten gerecht Zu 
werden . wean ich ohne Rucksicht nuf die chronologische Reihenfolge 
tlieselben nach ihrer Zugehorigkeit zu den einzelnen Wissmsgebieten 
zusammenfasse. 

Einen grossen Theil seiuer Lebeiisarbeit widmete Winkler der ~t 11 u - 
l y  t i s chen  Chemie. Schoii als junger Bergakademiker beschiiftigte 
er sich auf Veranlasaung B r e i t h a u  p t’ w vie1 mit Mineralanalysen. 
Seine in] Alter von 20 Jahren veroffentlichtr erste Arbeit behandelt 
adie Z u s a m m e n s e t z u n g  deb Condurritscc, eines nach seinetit 
Pundort, der Condurra-Grube in Wales, beniwlnten Minerals von qtrit- 
tiger Zusammensetzung. Wahrend F a r  a d  ay  , der es zuerst untersuolit 
hatte es als arsenigsaures Kupferoxydul ansprach , sah R a m  m e 1. .C - 
berg in ihm ein Gemisch verschiedener Mineralien. Durch eiiie burg- 
fiiltig ausgefuhrte Analyse konnte Winkler die Ansicht H a ni m el s - 
berg’s bestiitigen und zeigen. dass ein Gemengr vorliegt, dau walir- 
scheinlich durch Verwitterung von knpferglanzhaltigem 1 rsenkuptrc 
entstanden ist. 

Winkler analysirte eiue grosse Anzahl newr Minaraiiaii ziiru 
rrsten Male uud stellte auf Grund der Analyse ihre chemische Forrnd 
auuf. Besonders sind es die interessanten Vorkonimen des Schneeberget 
Kobaltfeldes, die in den Gruben des Blaufarbenwerks-Consortiuillr von 
seinem alten Freunde, dem Bergverwalter T r o g e r, aufgefunden wurdrn. 
Er seien nur genmnt der Urr tnouphari t ,  Uranosp in i t ,  Ureno- 
c i r  c i  t , Wal p u r gin , Z enn e r i t , R h a g i t , R o s e 1 i t  i t ,  

Kobaltspath,  Bismutosphi i r i t ,  H e r d e r i t ,  L u z o n i t  ti. a. 111. k;in 
von Winkler analysirtes wasserhaltiges Nickel-Kobalt-0x3 d erhielt o r t  
Rre i thaup t  den Namen W i n k l e r i t .  Da diese Minerdieti fast d l r  
sehr selten sind und die kostbaren Stufen nicht geopfert xarden .SOIL 
ten, so standen Winkler fur die gesammte Analyse oft nur Bruchtheilr 
eines Grammes an reinem Material zur Verfugung. Derartige 8chwit.- 
rigkeiten konnten aber fur ihn den Reiz der Arbeit nur erhohen. Diezr 
rnineralchemischen Untersuchungen wurden nur zum kleinereii l‘hril 
von Winkler selbst, meist von B r e i t h a u p t  und Aibiii  Weisbacli .  
veroffentlicht, welche die neuen Vorkommen mineralogisch beschrieberi. 

Eine klassiscli zu nennende hrbeit Wink1er.s iluf dent Gebiete tfrt. 

hiineralchemie ist die Untersuchung des beruhmten E i s en  in e t e o r i t c. I: 
v on It i t (e r s g r u n in der Sammlung der Freiberger Bergakademie. 
Derselbe besteht aus eineni metalliucheu und einem nichtmetallischeli 
Theile fast in gleicher Menge, dereri inechsnirche Trennung nuf hiithst 

T r o g e r i t , 
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dihsaiiw Weise gelang. Eine exacte Trennung konnte erreicht s e r -  
den durch Erhitzen der Substanz im Chlorstrome, wobei die metal- 
liscben Anteile in fliichtige oder durch salzsiiurehaltiges wasser extra- 
hirbare Chloride iibargefuhrt werden , wiihrend der nichtmetallischs 
'rbeil keine Veriinderung erfiihrt. Die ersteren erweisen sich als in der 
Bauptsacbe aus Nickeleisen bestehend neben wenig Pbosphoreisen, 
Yhospbornickeleisen, Siliciumeisen, Schwefeleisen, Kupfer und einer 
Spur Eisencarbid. Der gelbbraune: nichtinetallische Theil best& aus 
lkoncit, Asmannit und Troilit, die hochst gleichmiissig init rinander 
verwachsen sind und Korner von Chromeisenstein einschliessen. Durclt 
lliislichkeitsversuche kann die Iden titiit des Asinannits mit dem Tridg- 
mit wabrscheinlich gemacht werden. Beim Erhitzeu im Vacuum giebt 
der Meteorit sehr geringe Mengen eines brennbaren Gases, wahrschein- 
lich Wasserstoff, ab. Interessant sind die Betrachtungen, die Winklet 
iiber die Entstehung der sogenannten Brandrinde anstellt, welche sich 
auch an dem Ritterqriiner Meteoriten, wenn auch nur papierdiinn, 
vorfindet. Die gewohnliche Erkliirung , dass dieselbe durch Schmel- 
Lung in Folge der durch den Reibungswiderstand beim Durchfliegen dur 
Atmosphiire erzeugten gewaltigen Hitze entstmden sei ist hier nicht 
zuliissig. Die unmittelbar linter der Rinde liegenden gelbbraunen 
ifichtmetallischen Mineralieu nehmen niimlich schon bei Bleischmelz- 
hitze eine tiefschwarze Farbe an. Hiitte sich nun die iiussere Rinde 
bis zum Schmelzen, (1. h. auf Weissgluth erhitzt, so hiitte sich in Folge 
rles guten Wiirineleitungsvermogens des metallischen Theiles der nicht 
nietallische bis auf eine betriichtliche Tiefe schwarz fiirben miissen. 
I)a auch Nordensk jo ld  ganz iibnliche Beobachtnngen i i n  dem Me- 
teoriten von Stalldalen gemacht hatte, erkliirt Winkler die beim Falle der 
Meteoriten zu beobachtendr starke Lichterscheinung durch die An- 
nahme riner dem Meteoriten ungeborigen , sich entflammenden Atmo- 
sphlre yon brennbarenr Gase. Fur die Entstehung des rltselhafteu 
Vorkommens von gediegenem Eisen im Granit der gronllndischerk 
lnsel Disco, des sogenannten Ovifak-Eisens, von dem N o r den s k j 6 1 d 
Proben sandte , liisst ihn die Entdeckung der Chrbonylverbindungen 
des Eisens durch N o n d  und Q u i n c k r  eine ungezwungene Erkllirung 
fiden. Da das Nachbargestein reich an Graphit und bituminosert 
Stoffeii ist, kann das Eisen in Form von Kohlenoxydverbindungert 
in das noch heisse Eruptivgestein eingewaudert und in den Hohlungeit 
desselben ziir Ablagerung gelangt sein. Eine von P. Iwanoff in1 
Irreiberger Laboratorium ausgefuhrte Analyse des Ovifak-Eisens w- 
giebt die Anwesenheit von Eisenchlorid. Dies erklart die inerkwiirc 
tlige Thatsache, dass Blocke dieses Eisens in geschlossenen Museums- 
raumen sehr rasch mrfallen, wiibrend iin Freien, wo das Eisenchlorid 



4520 

diirch den Kegeri ihllh~P\\.:\SChtll wird . iiiir eine oberfliichliche Oxydti- 
tiorr eintritt. 

Zahlreiche Gesteinsuntersuchungeii rinternalirn Winkler fur spinell 
Freitnd, den hekannten hollandischen Geologeu Verb e ek .  der 
wahrend eines Menschenalters die geologische Aufnahme vo i~  
ganz Niederlandisch Iiidien ausfiihrte. Diese Arbeiten Winkler's sind 
in chemischen Kreisen kiwm bekannt geworden, da sie an schwer 
znglaglicher Stelle, in den hollPudisch geschriebenen Werken des ge- 
niinnten. Gelehrten, veroffentlicht sind. Fiir die originelle Art, in der 
M'inkler die oft schwierigen Probleme der Gesteinsftnalyse Ioste, sei 
nu!. ein Beispiel angefuhrt. %ur Erklarung der Bildung der 
Zinnerzlagerstatten von Banca und Billiton war es yon Interesse, den 
gmz minimden Zinngehalt des Urgesteins zn bestimmen. Hierxii 
war die Anwendung so grosser Gesteinsmengen nothig, dass der ge- 
wiihnliche Weg der Silicatanalyse ganz ausgeschlossen war. Winklei. 
misvhte das Gesteinspulver mit pulverformigern Kupferoxyd linter Zu- 
satz geeigueter Reductions- und Schmelz-Zuschlage. Das Gemenge 
wurde dann bei der hochsten Teniperatur des Windofens eingeschmolzen. 
wobei 5ich der ganze Zinngehalt in einem einzigen Kupferregulus 
;insammelte, der ausgeschlackt irnd in iiblicher Weise der A n a l p  
iinterworfen wurde. 

Die C; e w i c  h t s a n  al  y 5 e bereicherte er um zahlreiche Methodeli 
ZUY Trennung und Bestimmung von Metallea, auf die im Einzelneit 
einzugehen, der Raum nicht gestattet. Es ist sehr zu beklagen, dass 
er seine reichen Erfahrungen auf diesem Gebiete nicht mehr in einenr 
Lehrbuche der Allgemeinheit nutzbar machen konnte, wie er dies an) 
Abend seines Lebens beabsichtigte. Uass er als einer der Ersten von der 
E l e k t r o a n  a l y s e  praktischeAnwdung machte, wurde bereitserwiihnt. 
Binen grossen Erfolg erzielte er durch die Einfuhrung der Draht- 
netz-Elektroden. Ich hatte beobachtet ) dass die Beschaffenheit der 
Metdlniederschlage um so besser wird. je mehr Lbcher man behufs 
Begiinstigong der Diffusion in die Kathode schlagt, und dass gleich- 
zeitig damit die Zeitdauer der Analyse immer mehr abgekurzt wid. 
Winkler zog daraus den Schluss: ))Nun dann muss eine Kathode, die 
a n a  lauter Lochern besteht, ihren Zweck :mi besten erfullenu, und 
tonstruirte eine vylindrische Elektrode aua  feinirinschigeni Platindraht- 
gewebe. Dadurcli wird verhindert, dass die Liisung an der Kathode 
resch an Metallionen rerarnit und der  Niederschlag sich in pulvriger, 
nicht festhaftender Forin iibscheidet. Ausserdem ist die Str orndichte 
an der Kathode eine vie1 gleichmiissigere als bei Anwendung einea 
Blechconus oder einer Platinschale. Nickel kanri man an Drilhtnetz- 
elektroden in hfengen bi4 zu mehreren Granimen in tadelloser Form 
ahwheidrn ; die Elekti.olyse de\ %inks :ius rein nlkiilischer Thsitng, 



clie lies Wieluiitlrs i i i is sdpetttrsaurer Iiisuug grliugt in riiifachsbr 
Weise. Kupfer limn ails seiner Siilfatlosung quantitntiy nbgesehiedeu 
werden. ohne dass die letzten Antheile Neigung zeigen, abzufalleii. 
LMnrch, dwa es ruiiglich ist, mit riel hBherer dtroindichte zii or- 
beiten, wird die ] h e r  der Elektrolyse wesentlich -\.erkiirzt. Erst .iii 

jiingster Zeit hat F. F o r s t e r  I) wiederholt auf die grossen Vorziigs 
tler Winkler’schen Drahtnetzkathode hingewiesen und gezeigt, wit. 
tlurch Anwendung derselben die ganzsn Verhiiltnisse bei der Elektro- 
winlyse wewntlich einfacher und iibwsichtlicher gestaltet wsrdeii 
kijnneii. 

Die Mauesanalysr verdankt Winkler eiue weitgehende Fiirderung. 
in riehtiger Erkenntniss der Thatsache, drws der dem alten titrimetrischeii 
System zu Grunde .liegende -4equivalentbegriff sioli mit den moderneri 
Anlichauiingen iind der neuen chenrischen Schreibweise nicht mehr 
vereinigen lasse, stellte er I884 ein neues titrimetrisches System auf, 
dent er da.9 Molekulargewicht des Vl;itsserstoffs zii Grunde legte. Ds- 
Iiirch \vurde der Vortheil wrreicht, dass keine Halbirung der Atoni- 
rmd Molekular-Gewichte einzittreten brauchte, da mehr ds zweiwerthige 
Memente nicht in Frage kommeri. Fur die 2 g Wasserstoff iiyiiivalentr 
Menge riner Titersubstnnz schlug er die Bezeichnung Normalgewicht 
w r .  So sehr man das reformatorisclie Vorgehen Winkler’s begriisstr, 
do fanden sich doch niich gewichtigs Stimmen, w k  W. Freseni i is  
iiud I,. de Koiiinck, welche a d  die Gefahr hinwiesen, die mit der 
Einfiilirung einer durchaue veriinderkn Normalconcentration rerbundeii 
ziri. indein Verwechselungen iii der Uebergangszeit kaum zu vermeidsi 
scirii. Winkler erknnnte diese Schwierigkeiten voll an, iind trotz der 
giitwri I,ehrerfolge, die er beim praktischen Unterricht mit dein neuen 
Syst.ern erzielt hatte, liess er seinen Vorsclihg wieder fallen. In 
seiiiwm llehrbuche: SPrakt i sche  Uebungen i t i  de r  Maam-  
:rnalysea (Freiberg 1888) legte er dann dem titrimetrischen Systemr 
d ~ s  Atomgewicht des Wasserstoffs zu Grunde. In  diesem Lehrbuche, 
clas sich zahlreiche Freunde erwarb und drei Auflagen erlebte, W e t  
eieh manche voi.treffliche, von Winkler ausgearbeitete oder doch ver- 
Iirnsei%c Methode, wie z. B. die ziir Restininiung Zitzender Alkalien 
nehen Alkalicarbonst, vou Bicarbonat neben neiitrnlrm Carbonat, voii 
ratirhender Schwefelsiiure u. a. ru. 

Das grosstt? Verdienst nicht nur auf dew Gebiete der annlytiechen 
Clieinie, sonderu vielleicht iiberhaupt, erwarb sich Winkler durch seine 
ga.r;:indytischen Arbeiten. Ziir rechteii Zeit erkanntt. er die Bedeutung 
der gasformigen Prodactr, welchr die Industrir crzeiigt, und wider 
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nnd iminer wieder wirs er auf clie Nothwendigkeit hin, demelben die 
gebuhrende Beachtung zu schenken. Mit weitschauendem Rlicke sah 
er voraus, welche Rolle im wirthschaftlichen Leben diese unsichtbareit 
Nebenprodticte bei rationeller Ausnutzung 211 spielen berufen seien. 
13s xei niir erinnert an die Gichtgaae der Hochofen, an die Coaksofen- 
gasr iind andere. Eine Technologie der Gasp ist aber iiur inogliclt, 
wenn geeignete Untersuchungsmethoden vorhanden aind. Diesem 
Eiihlbaren Mange1 abznhelfen, machte el* sich zur Lebensaufgabe. D w  
Ergebniss zehnjiihriger Arbeit legte er in seinern grundlegrnden, um- 
fasenden Werke ,,Die chemische Un te r suchung  d e r  l n d u s t r i e -  
gases nieder, dessen erster, die qualitativeuntersuchung der Chse behan- 
tlelnder Theil bereits im Jahre 1876 erschien, dem in kurzer Prist der 
Lweite und wichtigste Theil, der die quantitative Analyse der Gase ent- 
hatilt, folgte. Wenn man R o b e r t  Bunsei i  den Schopfer der exac ten  
Gasanalyse nennt, dann darf man Clemens Winkler als den Begrunder 
der t e c h n i s c h e n  Gasanalysr bezeichnen. Es ist die> m. E. ein 
grosserer Ruhmestitel als die Entdeckung dex Germaniums, die seinea 
Namen in weiten Kreisen bekannt machte. Fur zahlreiche Industrir- 
Lweige, die fruher auf rohe Empirie nngewiesen waren, wurde durch 
die technische Gasanalysr erst ein rationeller Betrieb ermoglicht. Dir 
Leuchtgas-Fabrication nahm von da an einen ungeahnten Aufschwung; 
die Generatorgas- und Wassergas-Feuerung konnten nun erst ihren sieg- 
haften Einzug in die chemische und nietallurgische Industrie halten. Und 
heute kann keine griissere Kesselanlage der Gasanalyse entrathen. 
wenn sie sich nicht den Vorwurf der Brennstoffvergeudung rnachen 
lamen will. 

Mit ausserordentlicheni Geschicke verstand es Winkler, die rsncten 
Jfethoden :Bun sen,’ s und anderer Gelehrten den Bedinhissen der 
Praxis anzupassen. Oft aber galt es auch, vollig neue Untersuchniigs- 
toethoden zu ersinnen. Die Apparatur musste vereinfacht werden, 
sollte sie auch in den Handen des Mindergeubten Resultate \on g e  
niigender Genauigkeit lgeben. Es zeigte sich, dass fiir technische 
Zwecke als Sperrfliissigkeit dar Qiiecksilber in dlen Fiillen durch 
Wasser ersetzbar sei. 

Die von Winkler bereitb in den sechziger Jahren ruonutruirte 
t i  i tsbiirette wurde der Prototyp einer ganzen Reihe yon Appar:iten. 
Wurde sie auch durch die yollkommeneren Constructionen von R u n  te ,  
I I empe l  und Anderen uberholt, so hat Hie sich doch mit der Zlihig- 
keit deb einmal Eingefuhrten merkwiirdig lange im Gebrauche erhalteit 
iind wird auch heute noch vielfach benutzt, wenn es sich niir urn die 
Restiinmung eines einzigen G;;tsbestaiidtheiles handelt. lhrein wesent- 
lichsten Thrile, dem D r e  i we g e h a h n  e , der niitunter falschlicher W~eise 
mirh nls (7 eiqslrr’rrhrr Hahri bezrichnrt wird, begegnen wir bei 
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einer grossen Anzahl von Gasburetten. Die vielen von Winkler 
angegebenen Apparate, die bei der Untersuchung von Gasen Ver- 
wendung finden, aufzuzahlen, wurde zu weit fuhren. Es sei nur 
noch an die aus der Pettenkofer 'schen Rohre hervorgegangene 

hso rp t ionssch lange  erinnert, sowie an den von ihin construirten 
I;itscorrectionsapparat, der sich durch Einfachheit und Bequem- 
iichkeit der Handhabung auszeichnet und neben dem ganz iihnlicheri 
und fast gleichzeitig bekannt gewordenen Appamt von Lu 11 g e  Piel- 
fach im Gebrauche ist. 

Besondere Aufmerksamkeit wendete Winkler der Vervollkommnung 
der Verbrennuugsmethoden zu. M e  Eigenschaft des fein vertheilteri 
Palladiums, die Verbrennung gewisser Gase, besonders des Wasser- 
stoffs, im Gemenge mit Sauerstoff schon bei einer Temperatur herbei 
zu fuhren, die weit unter dem Entflammungspunkte der betreffenden 
( h e  lie@, benutzte er zu einer eleganten Methode d e r  Bes t immung  
c l  e W a s  s e r  s t o f f s. Der ganze Verbrennungsapparat besteht aus einem 
Paden \ on Palladiumasbest, der in die U-formige Verbindungscapdlare 
einer H e m  pel '  schen Burette und Absorptionspipette eingebettet ist, 
m d  durch einen darunter befindlichen Mikrobrenner schwach erhitzt 
wird. Da die Verbrenuung des Wasserstoffs schon wenig uber 100" 
beginut und bei 20O0 eine vollstlndige ist, das Methan  aber unter 
diesen Verhaltnissen erst bei heller Rothgluth verbreunt, so kanu diesr 
Methode zur Trennung beider Gase auf dem Wege der fractionirteii 
Verbrennung dienen. Man muss sich nur huten, dass bei zu rascher 
fjberfuhrung durch die Verbrennungswarme des Wasserstoffs die 
'l'emperatur bis zur hellen Rothgluth des Asbestfadens gesteigert wird. 
Diese Trennungsmethode ist von besonderer praktischer Bedeutung 
fiir die Leuchtgasanalyse, wo diese beiden Gase die brennbaren Re- 
rtandtheile des nicht absorbirbaren Gasrestes bilden. 

Die Verbrennung des Methans mit Hulfe des Palladiums fuhrtr 
ziierst Coqui l l ion aus, indem er einen Palladiumdraht mittels des 
elektrischen Stromes zur hellen Rothgluth erhitzte nnd das Methan- 
Luft-Gemisch wiederholt an demselben voruber fuhrte. Aber der VOII 

ihm hierzu construirte Apparat, der in erster Linie zur Untersuchung 
von schlagenden Wettern dienen sollte, dcrs ))Grisoumetercc, blielr ohnr 
jede praktische Redeutung und besitzt heute nur historisches Interesse. 
Winkler ersetzte den Palladiumdraht durch einen bei der hoheii 
'l'emperatur ungleich dauerhafteren Platindraht und verlegte den Ver- 
hrennungsapparat in das Innereeiner einfachen, tubulirtenH e m p  el'schen 
Gaspipette, wahrend als Messapparat eiiw H e m p  e l'sche Gasbiirette 
client. 

So bequem und brauchbar dieser Apparat, der in der Folge noch 
einige Verbesseriingen durch L. D e n n i s  erfuhr. sicb fiir die Unter- 



sucluing verlriltnissnriissig niethanreicher (.;ij.sgemische rrwies, so ge- 
xtattrte er doch uicht die Bestimmiing kleiner Methanmengen, wie sir 
sich mrist in normalen  r rub en wet tern finden, wenipstens nicht mit 
riner fiir den Bergmann wiinschensxerthen Genauigkeit. In  solchen 
LWlen, wo die Auwendung griisserer (4asvolumina geboten ist, ver- 
brannte Winkler anfangs das Methnii nach Clem Beispiele yoit 

Fresen  i u s  mit gliihendem Kupferoxyd. Wahrend dieser aher die g r .  
tddete Kohlenshiire Ke\\.ichtsrinalytiscII bestimmte, leitete jener die 
Verbrennungsgasr clurch titrirtes Barytwi r iind maass am Schlussr 
den U.eberschuss desselben init Oxalslure zuruck. Dieses Verfahreri 
h t t e  er ini Freiberger Laboratoriuni zu grosser Vollkommenheit xu+ 
gebildet und nach tleinselben den Methangehalt der :iusziehenden 
Wetterstriime fast :tiler Kohlengruben Sachsen’s ermittelf. Gerade f u  r 
die Untersuchung der sehr methanarmen Wetter der slchsischeit 
(;ruben hatte sich die Methode als besonders geeignet erwiesen, da 
sie die Auwenduiig beliebig grosser Gasvoluinina gestattet. 

Imnierhin hatt,e dieselhe einige Schattenseiten, wie die ziemlicb 
iiinfangliche Apparatur und vor allem die Schwierigkeit, Methau dumb 
gliiheiides Kupferoxyd vollstandig zu verbrennen. Winkler ging daher 
nach den gunstigen Erfahrungen mit seiner Verbrennungspipette dxz II 

iiber, such in diesen armen Gasen das Methan durch elektrisclr 
gliihenden Platiodraht zu rerbrennen. Die bequeine und genaue titri- 
inetrische Bestimmung der bei der Verbrennung gebildeten Kohlen- 
saure behielt er aber bei und zwar nach deni von W. Hesse ini 
Winkler’scheu Laboratoriuni ausgearbeiteten Verfahren. Demgeiniiss 
wurde der Verbrennungsapparat in eine posse, 2 Liter fassende, 
konischr Flasche verlegt, sodass sammtliche Operationen, Abmessen 
ties Gasvolumens, Verbrennung, Absorptiou der Kohleusaure uud 
Zuriicktitriren des Ueberschusses des Barytwassers in ein und drni- 
selbeii ( kfasse ausgefiihrt werden konnen. Zur titrimetrischen Gas- 
:inalyse \-erwendete Winkler Liisungen, yon denen 1 ccm genau rineni 
( hibikcentimeter des zii  bestiminenden Gases , im Normalzustaud gr7 
dacht, entsprach. Fiir solche Losungen fiihrte rr die Bezeichnung 
sGasnorma1e  Liisungencc ein. Nach dieser Methodr gelingt. PS 

rnit Leichtigkeit, den Methnngehalt in (;rubenwettern auf ’/loo pCt, 
genau zu bestimmen. Dabei ist der Apparat hochst einfach, iiicht zer- 
hrechlich und seine Handhabnng erfordert keine besondere Uebung. 

Winkler hat noch mehr Apparate zur Untersuchung von Grubrri- 
wetteru construirt, so zur Restimmung der Kohlensiiure wid ties 
huerstoffs, welche es gestntten, die Analyse direct an Ort) und stellr 
miter Tage auszufiihren. 

Die Eigenschaft des Palladiumchloriirs, durch K o h l e u o x y d  x u  
metallischem Palladium reducirt, x u  werden, heniitzte er R I I  einrni 



hikhst elripfindlichen Nachweis dieserj giftigeu Gitses: der wesentlich 
bequemer ist als die spectroskopische Priifung, auf die wvir sonst an- 
gewiesen siud. Freies Kohlenoxyd reagirt allerdings nur selir trig# 
mit Palladiumchloriir; leitet man aber das Gas durch eine AuflSsung 
von Kupferchlorur in gesiittigter Kochsalzlosung, rerdtinnt mit Wasser 
iind giebt, unbekiimmert um eine etwaige husseheidung voii Kupfer- 
chloriir: einen Tropfeii Natriiimpalladiurnchloriir hinzu, so entsteht 
sofort eitie schwarzc! Wnlkr volt feiii vertheiltem Palladium. Winkler 
konnte nuf diese Weiar nocli 0.01 pCt Kalilenosyd iii G;isgsmischen 
11 iwhweissii. 

Nrheii der Aiisgestaltung der Met,liodeii der techtiisclien Gas- 
nndyse gebuhrt Clemens Winkler auch das Verdieiist, diesen neucti 
Xweig der technischen Analyse zuerst als besondere Disciplin in deli 
Laboratoriums-Unterricht eingefuhrt zu haben. An einein Nachmittage 
in der Woche iinterwies er personlich iii eineiii besondereii Prnkticum 
die vorgeschritteneren unter seinen Scliiilern iu der Ausfuhriing gas- 
rnalytischer Untersucliungen und der Handhabung der Apparate. Oft 
srkllirte er, dass ihm kein Zweig seiner Lehrthiitigkeit grosserr 
Preude iind grossere Befriedigung gewahrt habe, als dieses Prakticuiit- 
und dass seine grossten Lehrerfolge auf diesem Gebiete gelegeu 
hnben. Er erlebte noch die Genugthuung, dass nacli seinein Vor- 
gehen die technische Gasanalyse ail fast allen Hochschuleii nls be- 
sonderes Unterrichtsfach eingefuhrt wurde. Fur dieses Prakticiini 
schrieb er sein DLehrbuch d e r  t echn i schen  Gasana lysea ,  das 
sich grosser Beliebtheit erfreut, mehrere Auflagen erlebte und iii vrr- 
.&iedene fremde Sprachen iibersetzt wurde. 

Auf dem Gebiete der reineii E x p e r i m e n t a l c h e m i e  vrrdmken 
wir  Winkler eine grosse Reihe schoner Untersuchungeii. Es  ist 
charakteristisch fur ihn, dass er, noch mitten in der huttenmlinnischen 
Praxis stehend , gerade ziir Anstellung derartiger Versuche besondere 
Neigung zeigte und rnit ihneii seine Mussestunden ausfiillte. Eine 
seiner ersten Arbeiten in Pfannenstiel, auf Grund der er in Leipzig 
promovirte, befnsste sich rnit dem Studium des krystallisirten Si l ic iums,  
seiner Darstellung und Flihigkeit, mit Metalleii Verbindungen zu 
bilden. Es gelang, ein Silicium- Aluminium, Silicium-Platin, Silicium- 
Arsen und verschiedene Silicium-Arseiimetalle darzustellen. Doch 
entsprach der Erfolg nicht den Erwartungen, mit denen der juiige 
Porscher an die Arbeit herangetreten war. 

Im Sommer des Jshres 1863 hatte Reich,  unterstutzt von seineni 
Assistenten Th.  R i c h t e r  in Freiberg, auf der Suche nach dem kuw 
zuvor von Crook  e s entdeckten Thallium in der Freiberger Zinkblende 
tlaa I n d i u m  entdeckt. Winkler iuteressirte das iieue Element aiif's 
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Hochste, und in1 Einverstandniss mit R e i c h  nahm er das $tudium des- 
selben auf, das ihn mehrere Jahre hindurch beschiiftigte. Das meiste, 
was wir in chemischer Hinsicht uber dieses Metall wissen, verdanken 
wir den Arbeiten Winkler’s. Zunlichst zeigte er einen bequemen Weg 
mr Gewinnuag desselben aus dem Freiberger Zink. Das Atomgewicht 
uird von neuem bestimmt, sowohl durch Ueberfuhrung des Metalls in 
Osyd, wie aiich durch Bestimmung der Menge Gold, die abgewogene 
Uengen Indium aus einer neutralen Natrium-Gold-Chloridlosung ab- 
scheiden. Wiihrend die Entdecker die Zahl 74.2 gefunden hatten, UI 

der Annahme, das Metall sei zweiwerthig, erhielt Winkler den Wertli 
75.6 entsprechend 113.4 fur dreiwerthiges Indium. Diese Zahl, 1-011 

Runs  en  besfatigt, wurde vier Jahrzehnte hindurch als maassgebend 
angesehen, scheint aber nacli neueren Forschungen rioch etwas zii 
niedrig zu sein. Die Eigenschaften des Metdes, seiner Verbindungen 
mit Sauerstoff und Schwefel werden genau studirt und die Existenx 
eines Subosyds nachgewiesen. Die meisten Salze des Indiunis werderi 
zum ersten Male dargestellt und beschriebeu. Ihre Untersuchung 
mirde noch sehr erschwert durch die unangenehme Eigenschaft, nur 
vchwierig zu krystallisiren, zumal bei Anwendung 50 kleiner Mengen. 
\tie sie Ton dem kostbaren Metalle nur zur Verfugung standen. 

Dass die beiden Zwillinge Nicke l  und Koba l t ,  voii deneii 
Winkler wahrend seiner Thatigkeit als Huttenmeister Hunderttausendr 

on Kilogrammen darstellte, auch haufig Anlass zu wissenschaftlicheti 
[Jntersuchungen boten, die nicht in directem Zusammenhange mit dri 
Praxis standen, erscheint nur naturlich. Neben dem annlytischen Ver- 
halteu der beiden MetaIle war es insbesondere die Atomgewichtsfrage. 
die ihn wahrend eines Zeitraumes von 30 Jahren wiederholt be- 
schaftigte. Die Untersuchungen von Be r ze l i u  s, R o t  h o f f , I) u m as ,  
Mar ignac  u. A. hatten ubereinstimmend fur Kobalt und Nickel 
nahezu das gleiche Atomgewicht ergeben; iiur R. S chne ide r  erhielt 
1857 fur das Atomgewicht des Kobalts einen um nahezu zwei Ein- 
heiten hoheren Werth als fiir das Nickel, ein Ergebniss, das we@ 
Beachtung fand. Als aber dasselbe durch E. v o n  S o m m a r i i g a  an- 
niihernd bestatigt wurde, hielt Winkler 1867 eine Revision der Atom- 
gewichte fiir geboten. Er benutzte die gleiche Methode, nach der er 
dnx Atomgewicht des Indiums bestimmt hatte: Einwirknng einer 
neutralen Natrium-Gold-Chloridlosung auf die fein vertheilten Metallr 
rind Wiigen des ausgeschiedenen Goldes. Die Metalle erhielt er durch 
Reduction der verdampfenden Chloride in einer Wasserstoffatmosphare. 
Die gefundenen Werthe ergaben fur beide Metalle fast genau d&\ 
gleiche Atomgewicht 59, bildeten somit eine Bestatiguhg der Angaben 
der fruheren Forscher. Die inzwischen gewonnene Erkenntniss voii 
der Periodicitlit der Elemente liess aher die Annahme gleirhar Atoni- 
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gewichte fur zwei sich einander zwar sehr nahestehende, aber doch 
wieder ganz verschiedene Elemente nicht zu. Es war zu erwarten, 
dass dem Kobalt, als dem Eisen in seinen Eigenschaften naherstehend, 
ein um etwas niedrigeres Atamgewicht zukomnie als dem Nickel. In 
den folgenden zwei Jahrzehnten wurde das Atomgewicht beider Metalle 
noch oft und nach den verschiedensten Methoden bestimmt; aber stets 
wurde dasselbe entweder gleich oder doch nahezu gleich gefunden, so 
dass L o t h a r  Meyer  und C a r l  S e u b e r t  noch 1890 fur beide Metalle 
das gleiche Atomgewicht 58.6 annehmen. 

Im Jahre 1889 hat.ten G e r h a r d  Kr i i ss  und F. W. S c h m i d t  
es unternommen, das Atomgewicht beider Elemente nach der von 
Winkler friiher benutzten Methode neu zu bestimmen. Unregelmassig- 
keiten, die sie bei ihren Untersuchungen beobachteten, brachten sie 
zu der Ueberzeugung, dass das Nickel und wahrscheinlich auch das 
Xobalt ein bis dahin noch unbekanntes metallisches Element enthielten. 
Winkler wies jedoch nach, dass beide Forscher das Opfer eines be- 
dauerlichen Irrthums geworden waren, und dass die beobachteten Un- 
regelmassigkeiten auf Verunreinigungen, die wahrscheinlich aus dem 
Glnse stammten, zuruck zu fuhren seien. Die Erkenntniss, dass die 
beiden Metalle init so ausserordentlicher Leichtigkeit verunreinigende 
Bestandtheile aus Glas und Porzellan aufnehmen, liess in ihm Be- 
denken hinsichtlich der Richtigkeit seiner fruher gewonnenen Resultate 
aufsteigen, und er unternahrn von neueni die Bestimmung der Atom- 
gewichte unter Auwendung von Metall, das elektrolytisch auf Platin 
niedergeschlagen war. Dies fiihrte er in wasserfreies Chlorid iiber 
und erniittelte den Chlorgehalt einmal gewichtsanalytisch und in einer 
anderen Serie maassa.nalytisch nach 1 7  o lhard .  Diese Versuche fuhrten 
zu den Werthen 

Ni = 58.90 und Co = 59.67. 
Wider Erwarten ergab sich fur Kobalt ein griisseres Atomgewicht 

als fiir das Nickel. Dieses uberraschende Ergebniss veranlasste ihn, 
die Atomgewichtsbestimmung nochnials nach einer ganzlich ver- 
schiedenen Methode und rnit noch vie1 sorgfaltiger gereinigtem Materiale 
zu wiederholen. Die auf elektrolytischem Wege erha.ltenen und im 
Wasserstoffstrorne ausgegliihten Metalle wurden in einem verschlossenen 
Gefasse mit einer genau abgewogenen Meuge reinsten Jods, gelost in 
verdunnter Jodkalianiliisung, bis zur vollstaudigen Auflosung digerirt. 
Alsdann wurde der Ueberschuss des Jods mit Natriumthiosulfat zuruck- 
getnessen. Aus dem Verlilltniss Metall : Jod errechnete sich das Atom- 
gewicht beider Metalle fiir 

unter Zugrundelegung des Atonigewichtes des Jods zu 125.9. 
289 

Ni= 58.42 und Co = 59.07 

llericlite d. L). chem. Gesellschaft. Jahrg. XXXIX. 



Beide Werthe waren erheblich niedriger als die fruheren, aber 
Kobalt wieder betrlchtlich hSher als Nickel. Die Thatsache, dass 
das Nickel im periodischen Systeme dem Kobalt voran zu stellen sei, 
wurde auch durch Th. W. R i c h a r d s  und seine Schuler bestatigt, 
wenn auch die von den amerikanischen Forschern gefundenen Werthe 
noch etwas niedriger sind als die Winkler’s. Die von Letzterem an- 
gewandte Methode ist TTollig einmandfrei, wenn auch die einzelnen 
Bestimmungen nicht als Pracisionsarbeiten im modernen Sinne auf- 
gefasst werden konnen, wie die mit einem grossen Aufwand von 
Hiilfsmitteln ausgefuhrten Untersuchungen der amerikanischen Forscher- 
Immerhin erscheint auch heute noch die Frage nacli dem Atomgewichte 
des Nickels und Kobalts noch nicht endgiiltig geliist. 

Am bekanntesten wurde der Name Winkler’s durch die Ent- 
deckung des G e r m a n i u m s  in der Mitte der achtaiger Jahre. Be- 
deutete sie doch nicht nur die Bereicherung unseres Wissens um ein, 
neues Element, sondern die glanzendste Bestatigung einer der genialstrlt 
und fruchtbarsten Hypothesen der Chemie, des sogenannten periodischen 
Systems. Diese wissenschaftliche That ist um so hoher zu bewerthen, 
nls es nicht ein glucklicher Zufall war, der dem Gelehrten das neue 
Element in die IIande spielte, seine Auffindung vielmehr das Er- 
gebniss miiheyollsten und angestrengtesten Forschens und Suchens war- 

Im September des Jahres 1885 fand man auf der Grube Himmels- 
fiirst bei Freiberg beim Anfahren eines Gangkreuzes ein anscheinend 
neues, silberreiches Mineral, das einige Aehnlichkeit mit Silberkies 
aufwies. Stahlgraue, winzige Krystiillchen von metallischem Glanze,, 
zu warzigen, nierigen Aggregaten angeordnet, bedeckten in ausserst 
dunner Schicht unedle Erze, vorwiegend Eisenglanz nnd Markask 
A. Weisb  ach  untersuchte das neue Vorkommen mineralogiach und 
erkannte in ihm eine neue Mineralspecies, der er den Namen 
A r g y r o d i t  beilegte. Th. R i c h t e r  prufte das Verhalten des Minerals. 
vor dem Lothrohr und constatirte die Gegenwart von Silber un$ 
Sc,hwefel, ausserdem noch Spuren TOE Quecksilber. Den Silbergehalt. 
bestimmte er ebenfalls mit dem Lot,hrohre zu 72 ’h  pCt. Irgend welche 
Anzeichen fiir die Gegenwart eines noch unbekannten Stoffes fand e r  
nicht, und nicht einnial rermuthnngs\.T.eise deutete er die Esistenz. 
sines neuen Elenientes an. Es ist nothwendig, dies zu betonen, weil 
R i c h t e r  spater miederholt behauptete, dass er zuerst das Germanium 
in Handen gehabt und somit auch entdeckt habe. Auf Veranlassuiig, 
Wej  sbach’s  unternahm es Winltler, durch eiue vollstandige Analyse 
die chemische Constitution des neiien Minerals zu ermitteln. 

Die qualitative Bndyse ergnb ausser Silber iind Scllnefel nocli  
genz geringe Nengen yon Quecksilber, Eisen und  Spuren yon Arsen. 
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Aber die einfache quantitative Analyse brachte dem erfahrenen 
Analytiker eine Ueberraschung. Sie schloss rnit einem Fehlbetrage 
Ton nahezu 7 pCt. Und dieser Fehlbetrag blieb der gleiche, so oft 
:wch die Analyse wiederholt wurde. Obwohl nicht die geringste Be- 
obachtung fur die Gegenwart eines fremden Bestandtheiles sprach, 
war Winkler der festen Ueberzeugung, dass das Mineral ein noch un- 
bekanntes Element enthaIten musse, dessen Eigenschaften total von 
denen bekannter Elemente abtbveichen, das keine charakteristische 
Verbindung rnit den gebrauchlichen Reagentien gibt. 

Dass der Argyrodit ein Snlfosalz sein niiisse, stand fur Winkler 
ini Hinblick auf den ganzen Habitus des Minerals von vornherein 
ausser Frage. Es war daher zii erwarten, dasa das gesuchte Element 
darin eine iihnliche Rolle spiele wie Arsen und Antimon in ver- 
wandten, den Argyrodit stets begleitenden Silbermineralien, und beim 
Schmelzen rnit Schwefel und Soda ein wasserlosliches Natrinmsulfo- 
salz bilde. Siiuerte er aber den wassrigen Auszug der Schmelze rnit 
Salzsaure an, so erhielt er stets niir eine Abscheidung Y o n  Schwefel, 
aber keinen Sulfidniederschlag. Im Filtrate vom Schwefel Less sich 
kein anderer fallbarer Bestandtheil nachweisen, und beim Verdampfen 
der Losung zur Trockne erwies sich der verbleibende Ruckstand nur 
als Natriumchlorid. Die Schwierigkeit der Untersuchung wurde noch 
Termehrt durch den Umstand, dass nur sehr geringe Mengen Argyrodit 
von den begleitenden Mineralien auf mechanischem Wege befreit werden 
konnten und das meiste Material stark arsen- und antimon-haltig war. 

Vier Monate muht sich Winkler ab, des gesuchten neuen Elementes 
habhaft zu werden. Tag und Nacht arbeitet er im Laboratorium. 
Der Gedanke lasst ihn nicht 10s und beherrscht sein ganzes Denken 
und Handeln. Die felsenfeste Ueberzeugung, einen neuen GrundstofE 
unter den Hiinden zu haben, ohne eine Aussicht, denselben fassen z u  
konnen, ruft einen Zustand hochster Nervositat hervor, der auf die 
Dauer auch die physischen Krafte aufreibt. Schon droht seine eiserne 
Korperconstitution zu unterliegen - da endlich ist das heiss erstrittene 
Ziel erreicht. Am 6. Februar 1886 erhielt Winkler wiederum einmal 
nach dem Ansauern des wassrigen Auszugs der Heparscbrnelze und 
Abfiltriren des Schwefels eine klare Losung. Diese sauert er rnit 
v i e l  Salzsaure an, und plotzlich entsteht ein weisser Niederschlag in  
Form schwerer Flocken. Auf dem Filter lost sich derselbe beini 
Uebergiessen mit Ammoniak, und auf Zusatz von viel Saure scheidet. 
sich der nach Farbe und Form hochst charakteristische Niederschlag 
wieder ab. Kein Zweifel - hier liegt das Sulfid des rathselhaften 
Elementes vor. Es besitzt die merkwurdige Eigenschaft, nur in 
starken Sauren unloslich zu sein, in Wasser aber sich ziemlich leicht 

289 * 
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zu losen. Daraus erklaren sich alle friiheren Misserfolge. War  
wirklich einmal beim Ansauern mit dem Schwefel etwas Sulfid ab- 
geschieden worden, so ging es alle Ma1 beim Auswaschen des Nieder- 
schlags wieder in Losung. 

Im Wasserstoffstrome lasst sich das trockne Sulfid zu einerri 
grauen, metallischen Pulver reduciren, das unter Boraxglas zu eineiri 
glanzend eisengrauen, sproden Regulus zusammenschmilzt. Das neue 
Element ist schwerer fluchtig als Antimon, bildet aber, im Chlorstrome 
erhitzt, ein leichter fluchtiges Chlorid. Beim Eindampfen der 
vassrigen Losungen beliebiger Verbindungen niit Salzsaure ver- 
fluchtigt es sich vollstandig. Seine Eigenschaften lassen das Element 
als ein Metallo'id erscheinen, das dem Antimon nahe steht. Winkler 
glaubt, dass es bestimmt sei, die Liicke zwischen dem Antimon und 
dern Wismuth im periodischen System auszufiillen, dass es identisch 
sei mit dem von Mendelejeff  vorausgesagten E k a s t i b i u m .  Aiii 
selben Tage noch schickte Winkler eine kurze Notiz uber seine Ent- 
deckung an die .Berichte((. 

Die Auffindung des neuen Elementes gemahnt an die Entdeckung 
tles Planeten Neptun durch Gal le ,  nachdeni dessen Existenz voti 
dem geistvollen L e v e r r i e r  auf Grund der Storungen, die er auf die 
Bahn anderer bekannter Weltkorper ausubte, vorhergesagt worden 
war. Winkler hatte daher die anfangliche Absicht, das neu entdeckte 
&lenient ))Neptunium(( zu nennen. Da dieser Name aber bereits 
einmal fiir ein angebliches, yon der Bildflache aber wieder ver- 
schwundenes Element gebraucht worden war, sah er davon ab. So 
folgte er auf den Rath seines Freundes Weisb  ach  dem Beispiele der 
HHrn. Lecoq  de  B o i s b a u d r a n  und L. F. N i l s o n  und nannte das: 
jiingste Element nach dem Lande, in dessen Boden es zuerst gefunden 
wurde, ))Germ a n i u  mcc. 

Diese Namensgebung murde von franzosischer Seite bekrittelt, 
da sie eiuen politischen Beigeschmack habe. Quesn  ev i l l e  schrieb im 
Juniheft seines aikfoniteur seientifiquecc wortlich: ))Ce serait rendre Ci. M. 
,If enddlde f f  un hommage nzdrite' et dG certainetnent Ci la gdniale conception 
clu savant Russe que de donner & l'avenir aux dldnients annonce'ees par lui 
des nonis, qu'il leur h donnde lui-tn2nie. Que M. FVinkler cottmence et 
donne l'exemple, qu'il abandonne ce non~ de germanium qui a ungodt de 
ferroir trop prononcd et dont la consonnance peut le fuire confondre avec 
ilc: ge'runiuin et qu'il donne (2 son noucel dldment le nom de ~~Ekasiliciu?rL((. 
Ob Monsieur Quesnev i l l e  wirklich der Meinung war, bei der Ent- 
deckung des Galliums habe die Namensgebung keinen politischen Bei- 
geschmack gehabt, vielmehr habe der franziisische Forscher die Be- 
zeichnung ))Gallium(( von seinem eigenen Nnnien abgeleitet ! L o t h a r 
M e y e r  und d u  Bo i s -Reymond  rieten Winkler scherzhaft, das von 
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ilim entdeckte 
Schmerzen des 

Selten hat 

Element doch DAngulariumcc zu nennen und so die 
franzosischen Chauvinisten zu beseitigen. 
die Entdeckung eines Elementes in wissenschaftlichen 

Kreisen solches Aufsehen erregt wie die des Germaniums. Sah man 
doch in ihr ein experimenturn m c i s  fur das damals noch keineswegs 
:tllgemein anerkannte periodische System. Ohne Zweifel hatte mail 
in1 Gernianiuni eines der von Mendelejeff I) prognosticirten Elemente 
vor  sich. Welche Liicke im periodischen System dasselbe aber auszu- 
fiillen berufen sei, dariiber waren die Ansichten der Chemiker nach den 
knnppen ersten hlittheilungen Winkler's noch verschieden. Dass der Ent- 
decker selbst anfanglich geneigt mar, das Germanium fiir das))Ekastibiumcc 
zu halten, wurde bereits erwahnt. Mendelejeff  schreibt unterm 26. 
Februar, also unmittelbar unter dem ersten Eindrucke der Publication 
Winkler's in den DBerichtencc an diesen: ))Wenn es riclitig ist, dass die 
Stelle des Cerinaitiums sich zwiwhen Sb und Bi findet, so muss sein 
Atoiri~geicicht ;lleicli, 160-165 sein, specifische Wlimne ungefahr 0.037, 
specifischea Gewicht etwa 8.3, Aequivalent in den Verbindungen,, ,icelche 
d e m  Oxyd Gez03 entsprechen, z. B. im GeC13, 54, Aequivalent des GeO 
in (+e 0 C1 ungefalir 180, das specifische Gewiclit des O q d s  Gea 0 3  circa 6.8, 
+Sierletetnperatur des Chlorids Ge C13 ungefultr 3200 etc. Es scheint inir 
ciber, dass die Loslichkeit des Geririaniuinclilo~d~ in TVusser und die 
c~ltaritkteristi,sclie, zueisse Farbe des Gernzaniurnsulfids auf die iwoglichkeit 
eitier anderen Stellung des Gernianiunis Itinweisen m d  den I'ersucli wun- 
ncltenstce.rtit iitaclien, es uls Ekacadiniuvt cu definiren. Fur dieses Ele- 
.iiient, tiersen Stelle ztuisclren Cd und I€9 ist, muss das iltontgewicht circa. 
155 betra~qm, I V&rniecapacitat folgliqh der des Ekastibiunis nahe sein, das 
specifisdie Griuicht circa 11 (wie fur B l e i ) ,  Aequivalent in den Verbindun- 
dmqrn, tcelclte Clem O q d  entsprechen, z. B. G e  Clz, ungefahr 78, rind lit 
den Verbindungen, u~e1clis detn Oxydul entsprechen., uiyefahr 155, das 
qmifische Gewicht dps O q d s  ungefalir gleicli 9.8 und ,Virdetemperatur drs 
Ekncadtitiiinicltlorids bei t lem a n  fang der Gliihhitze liegen. B a s  Spectrioit 
ilus ~~~iicii~l~tiiiiiiiis ni  iiss sich leicht in, dent I*ihp-ator beobacltten lassen. Bie 
!1rossr /.?iiclttipteit des Germanium selbst iind die grosse FliichtigkPit 
seknrs Cliloricls erlairben nicht, es fiir Ekasiliciuin :ti Itrclten, olmohl andere 
Eiqen sck uftm zieni lich, nah e ,sind.cc 

Die entgegengesetzte Ansicht vertritt V. v. R i c h t e r ,  nein alter 
Periodikercc, wie er sich selbst nennt. Am 25. Februar schreibt e r  
an den Entdecker des Germaniums : ccDas Gernia,niiini, dessen h-a~ttm 
Sie als ficctisclier ATatur aufrecht erlialten niiissen, ist das iron ilf endelqjr f f  

I )  Entgegen dieser in Deutschland gebrauchlichen Schreibweise schreibt 
der. grosse russische Gelehrte selbst i n  allen mir vorliegenden Briefen seinrn 
Namen ))Mend c 1 c e f f <. 
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prognosticirte Element Ekas i l i c iun i  Es = 73, das niedrigste Honiologo 
des Zinns,  in der ersten grossen Periode z~ischei i  Gallium uiid Arsen 
stehend. Es ergiebt sich das mit ,(richerheit aus den von Iltnen pblicirten 
Eigenschaften des Oxyds, S d f i d s  und Cltlorids. Die Eigenscltaften der 
entsprechenden Verbindungen des Bkaa7ttitttons ?nusseiL rcesentlicli andrrs 
sein. so .ware das ~(rulfid sicher brauii bis schularz. ,icahrend Ekasiliciutn - 
sulfid EsSz weiss sein, muss; das Chlorid des Erstereu ist siclter schwerrr 
fluchtig als dns des leichtfliichtigen Es ('I4 etc. Ilie Entsclieiduyj der 
Frage ist leicht gegeben. B a s  specifiscite G'etcicht des Ekasilicititus f init 
dem Atontgewichte 72 - 73) n2ii.w in der X',:llstctllil,i,~~he~i Jfodification 5 . 8  
betragen, dasjenige cles Ek~aantititons abrr etwa 8 .0 .~~  

Ihrii hatte Winkler 
sofort den Inhalt des Briefes ron V. v. R i c h t e r  mitgetheilt und schoii 
am 27. Februar antwortet jener : ,IcJr ltattr heiite friih nieinen Zltrrrn 
Schulern die Ansicht cor,getragen, class Iiir neiies I!Jenieiit Ekasiliciimi sri .  
und icollte j e k t  in dez >>Berichten der Brutsclien clieniischen (r'esrllsrfiaft. 
darauf aufnzerksmib tnacheii. L)ies ist jptzt iiberfliissig) tind icfi iiberlassP 
g e m  Iknen die Vergleichung der 1 ~orn2is.sngen ,init deli l'liatancfteir~~. 1:r 
fuhrt dann des weiteren aus, dass man aus seiner Atomvoluiiiencuri-e 
schon entnehmen konne, dass Es eiu Analogon des Zinns und a15 

solches leicht schmelzbar sein iniisse, dass es ferner leicht fliichtig sei: 
wie das ihm benachbarte Arseu. 

Nun begann fur Rinkler eine achaffensfrohe Zeit. Iler Vergleidi 
der experimentell gefundenen Eigenschaften und Zahlenwertlie init deli 
Voraussagen und Schlussfolgerungen der \-erschiedenen Gelehrteu 
niachte das Stuclium des neuen Elementes hochst reizvoll. Die Schwie- 
rigkeiten der Arbeit ) die vornehmlich in der grossen Liislichkeit 
und Fliichtigkeit der G ermaniiiiiirerbiildungen lngen , gaben den1 
Forscher nur zu oft Gelegenheit ) seine glanzende Esperinientir- 
und Analysir-Kunst zu erproben. Aber das Schicksal hatte das neue 
Element in die richtigen Hande gelegt. 

Zunachst w-urde ein Verfahren zur T'erarbeitung grosserer Mengeii 
von Argyroditerz ermittelt. Die reichen Erze hatte man hauptslch- 
lich beim ersten Anbruche gefunden. Sie waren aber bis auf weiiigr 
Schaustufen langst in den Hochofen gewandert) beyor die Existeiix 
eines neuen Elementes im Argyrodit erkannt war. Nun blieben 1111r 
mehr arme Erze, die nur von eiuein hauchdunnen Ueberzug von Br- 
gyrodit bedeckt waren. Bedenkt man, dass selbst im reinen Material 
nur 7 pCt. Germanium enthalten sind, so kann man sich leicht vor- 
stellen, dass ganz bedeutende Mengen Erz zu verarbeiten waren, um 
nur einige Gramme Germanium zu gewinnen, Durch das Entgegen- 
kommen des Freiberger Oberhuttenamtes war Winkler in die Lage 

Die gleiche Ansicht vertrat L o t h  n r Me y e r. 
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gesetzt, auf der Halsbrixker Schmelzhutte 500 kg des relativ reichsten 
Erzes unter seiner Aufsicht auf Germanium verarbeiten zu lassen. Dar 
Yerfahren war im Principe das gleiche, wie das yon ihni im Laboratoriuni 
angewandte. Das gemahlene Erz murde mit Schwefel und Soda in grossen 
Tiegeln geschmolzen und die Schmelze mit Wasser ausgelaugt. Das Filtrat 
wurde nur schwach angesauert und die geklarte Lauge von dem vor- 
wiegend aus Arsensulfid und Schwefel bestehenden Niederschlage ah- 
gezogen. Beim starken Ansauern mit Schwefelsaure schied sich danu 
*in zweiter Niederschlag aus, der indess nicht einmal 1 pCt. Germa- 
nium enthielt und in der Hauptsache ebenfalls aus Schwefel und Ar- 
sensulfid bestand. Dieser Niederschlag, der im ganzen nur 156 g Ger- 
manium enthielt, bildete das Ausgangsmaterial fur die I,aboratoriuni,- 
arbeiten. Die Hauptmenge desselben I+ urde aber an Interessenten 
Tom Oberhuttenanite verkauft und nur der kleinste Theil davoii I o n  
Winkler fur seine Untersuchungen verwendet. 

Im L4nfange war er sehr freigebig mit seinen kostbareii P r a p -  
raten. Zahlreich ergingen an ihn von Fachgenossen Bitten um Uebei- 
iassung solcher , sei es zii wissenschaftlichen Untersuchungen , sei es 
als Sanimlungspraparate oder Denionstrationsobjecte fur Vortrage. 
Winkler brachte es nicht uher's Herz, eine derselben abschlaglich zu 
bescheideii , selbst wenn ihni der Briefschreiber ganz frenid war. 
Hoffte man doch irnmer, auf dem aArgyrodit-Spathe(( cler Grube Hini- 
rnelsfurst neue Anbruche zu machen. d l s  sich diese IIoffnung i i i  

der Folge als trugerisch erwies, \I aren die Vorrathe an Argyrodit wie 
an Germaniurnpraparaten so reducirt , dass er den grossten Theil 
seiner Untersuchungen rnit sehr wenig Material durchfuhren musste. 
wodurch die an sich schon grossen Schwierigkeiten noch veruiehrt 
wurden. 

Schon die ersten quantitativen T-ersuche zeigen mil Sicherheit, 
dass die anfiingliche Meinung Winkler's, das Ekaantimon in Handeii 
zu haben, ebenso irrthuiiilich ist, wie die Annahrne Mendelejeff 's, 
es konne das Ekacadrnium ~orliegeii, dasr vielniehr V. v. R i c h t e r  
Recht hatte, als er gleich mit Sicherheit das neue Element als da. 
Ekasilicium des russischen Gelehrten bezeichnete. Das specifisdie 
Gewicht betragt 5.479; die specifische Warme bestimmen N i l s  o n  uiid 
P e t t e r son  an eineni von Winkler hergestellteii Praparate zu 0.076. 
Die titrimetrische Bestimmung des Chlors in1 Germaniumchlorid fiihrt 
zu dem Atonigenichte Gc = 72.32. Die Bestimmutig tier Danipi- 
dichte dieser Terbintlung ergiebt die Forrnel C;eClr. Das ( iernianiuiii 
ist also ein vierwerthiges Element, das Z M  ei Oxydationsstufen Ce 0 
und GeOz bildet, mie der Kohlenstoff. Im Gegensatz zu dieseni las- 
8811 sich aber aucli die beiden entsprechenden Sulfide lei& erlialten. 
Das Disulfid hat sauren Charakter und bildet mit Alkalisnlfiden leicht 
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losliche Sulfosalze. In dieser Hinsicht nahert sich das Germanium 
mehr dem Zinn. Der Argyrodit erweist sich als ein basisches Sulfo- 
germaniat des Silbers von der Formel Age GeSs. Das Kaliumgerma- 
niumfluorid, die einzige gut krystallisirende Verbindung des Germa- 
niums, ist dem Kaliumsiliciumfluorid tauschend ahnlich. Das regu- 
linische Metal1 ist ausserlich von geschmolzenem Silicium kaum zu 
unterscheiden. Die Zugehorigkeit zur Reihe des Kohlenstoffs docu- 
mentirt sich noch durch die Existenz des Germaniumchloroforms und 
des Germaniumtetraathyls. 

Die Uebereinstimniung der Eigenschaften des Germaniums ntit 
den von Mendelejeff  fur das Ekasilicium angegebenen ist eine gaiiz 
frappante, wie folgende Gegeniiberstellung zeigt : 

Es Ge 
Atomgewicht . . . . . . . . .  

Atomvolumen . . . . . . . . .  
Werthigkeit . . . . . . . . .  

Specifisches Gewicht des Diosyds . 

Specifisches Gewicht . . . . . .  

Specifische Warme . . . . . . .  

Molekularvolumen des Dioxyds . . .  
. 

2 72.32 
5.5 5.47 
3 13.22 
1v I V  
0.073 0.076 
4.7 4.703 
12 22.1 6 

Siedepunkt des Tetrachlorids . . .  unter looo 86O 
Specifisches Gewicht des Tetrachlorids 1.9 1.587 
Moleknlarvolomen des Tetrachlorids . 11 3 113.35 

Nur in einem Punkte hatte sich Mendelejeff  geirrt. Er hielt 
das Ekasilicium fur das nachst hohere Homologe des Titans und be- 
zeichnete dasselbe dnher als streng fliissig und schwer fluchtig, wkh- 
rend L o t h  a r  M e y e r seiner Atomvolumencurre entnehmen konnte, 
dass es verhiiltnissmassig leicht schmelzbar und fast ebenso fluchtig 
sein miisse \vie das ihrn benachbarte Arsen. Abgesehen von diesem 
einen Irrthume decken sich aber die iibrigen Voraussagen des russischen 
I.’orschers so haufig mit dem thatsachlichen Befunde Winkler’s , dass 
die Auffindung des Germaniums als eine glanzende Bestatigung seiner 
kiihnen Speculationen, als die festeste Stutze des von ihm und L o t h a r  
JI e y e r aufgestellten periodischen Systems der Elemente betrachtet 
werden iiiuss. Birgt dieses auch in seiner jetzigen Form noch manche 
Widerspriiche in sich , zu deren Liisung sich Aenderungen nothwendig 
machen werden, haften ihm auch noch manche Unvollkommenheiten 
an,  so ist doch unzweifelhaft der Grundgedanke, dass die Eigenschaf- 
ten der I<leittente Functionen ihres .4tomge\~ichtes sind, ein richtiger. 
Haben wir es auch noch nicht mit einem bewiesenen Gesetze zu thun, 
so doch mit einer Hypothese, der ein grosser Grad von Wahrschein- 
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lichkeit zukommt, die an Fruchtbarkeit hijchstens noch von der Atom- 
hypothese ubertroffen wird. 

Eine sohone, gross angelegte Experimentaluntersuchung iiber die 
Re  du  c t i o n v on S a u e r s t o f f v e r b i n d u n g e n d n  r c h 31 a gn e s iu m fiihr- 
te Winkler Anfang der nennziger Jahre ans, deren Ergebnisse er in sechs 
Abhandlungen in den >)Berichten<( veroffentlichte. Susgehend von der  
Ermiagung, dass das Magnesium rnit seiner hohen Verbrennungswarme 
die ineisten oxydischen Verbindungen reduciren miisse und dass sich 
in dem Verhalten derselben zu diesem Metalle vielleicht Regelmiissig- 
keiten ergeben konnten, die fiir den weiteren Susbnu.des periodischen 
Systems geeignet seien , unterwarf er systematisch die Sanerstoffver- 
bindungen und, wo diese nicht zuganglich waren, die Carbonate aller 
1Slemente der vier ersten Gruppen der Einwirkung von Magnesium- 
pulver bei erhiihter Temperatur. 

Der Gedanke erwies sich als Susserst fruchtbar, und die Arbeit 
forderte ein grosses Beobachtungsmaterial zu Ta,ge, von dem nur  
einige der michtigsten Ergebnisse hier mitgetheilt seien. Sammtliche 
Oxyde und Carbonate der ersten Gruppe werden durch Magnesium 
zu Metall reducirt. Die Heftigkeit der Reaction ninimt mit steigendem 
Atoingewichte ab, entsprechend der Zunahme cler Verbrennungswirme. 
Winkler zeigte den Weg, auf deiii die Alkalimetnlle, besonders Rubi- 
dium und Caesiuin, leicht dargestellt werden kiinnen, uncl andere For- 
scher gelnngten auf demselben zu bequemen Gewinnungsmethoden. 
duch die .Erdalkalimetalle wurden so erhalten, wenn auch in Folge 
ihrer hohen Verdampfungstemperatur nicht in reinem Zustande. Es 
konnte die Esistenz eines Suboxyds des Muminiurns A1 0 nachgewie- 
sen merden , das die analogen Sauerstoffverbindungen drs Galliums 
nnd Indiums erwarten Lessen. 

Das wichtigste Ergebniss dieser Untersnchung war jedoch die 
Thatsache, dass die Metalle aller vier Gruppen sich mit Wasserstoff 
verbinden. So erhielt Winkler durch Einwirkung von Magnesium auf 
die hletallosyde in einer Wasserstoff-Atmosphare die Hydriire CaH, 
SrH, BaH, MgH, BeH, Ida*&, YzH3, CesHa, ThHz and ZrHs. Es 
ergibt sich die schone Reihe : 

welche die Erwartung Winkler’s, es moge seine Srbeit einen werth- 
vollen Beitrag zur Lehre der Periodicitat der Elemente liefern, voll- 
aiif bestgtigt. Nach neueren Untersuchungen yon Giint z entstehen 
jedoch nicht die Hydriire, vielmehr wird, wie er am Beispiele des 
Baryums zeigt, das Oxyd reducirt zu Oxydnl, das mit dem Wasser- 
stoff reagirt unter Bildung eines Gemenges von Baryumoxyd und 
nornialeni Hydrid. Dieses Gemisch BaO +BaH, verhilt sich aber 

M z  H - M H - Mz Ha - MIIa, 
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genau wie ein Hydrur BaH. Diese Wasserstoff-Verbindungen haben 
in jungster Zeit in Folge ihrer leichten Ueberfuhrbarkeit in Carbid 
und Metall technisches Interesse gewonnen und scheinen berufen, eine 
hedeutende Rolle in der Glnhlampen-Industrie zu spielen. Lassen sich 
doch selbst so schwer zugangliche Jfetalle wie das Niob und Vanadium 
uber das Hydrid leicht darstellen. 

Die Beobachtung, dass die Hydride der Leichtmetalle selbst bei 
behr hohen Temperaturen noch existenzfahig sind, sofern nur Sauer- 
stoff nicht zugegen ist, sowie die Thatsache, dass das Spectrum der 
Sonne nnd vieler Fixsterne neben Wasserstoff gerade die Gegenwart 
grosser Mengen von Cnlciuni nnd Magnesium anzeigt, geben Winkler 
Veranlassung zu geistvollen Betrachtungen, welche Rolle die Metall- 
hydride moglicher Weise bei den Protuberanzen spielen und bei der 
Bildung unseres Planeten in den Anfangsstadien seiner Eutstehung ge- 
apielt haben konnten. ))l)urch die Auffindung hitzewiderstandsfahiger 
Wasserstoff-Verbindungen der Erdmetallex, sagt Winkler am Schlusse 
dieser Betrachtung, ,werden wir in Zukunft vielleicht auch dem Ver- 
standnisse der Vorgange in der gluhenden Atniosphare rler Eixstern- 
welten naher Irommen, und wenn dieses trotzdeiii noch irnnier ein be- 
deutendes bfaass von Phantasie voraussetzt, so beginiit doch die 
Phantasie selbst in der Wissenschaft erlanbt zu werden, sobald sie 
4c.h auf thntslchliche Beobachtungen aufbaut.cc 

Clemens Wiukler gehort z u  den wenigen Cheniikern, bei denen 
man ini Zweifel sein kann, oh der Schmerpnnkt ilirer Erfolge auf 
rein nissenschaftlichem oder auf technischem Gebiete liegt. ,Van 
Hanse am(< war er technischer Cliemiker und Huttenmnnn, der nissen- 
schaftliche Arbeiten nur i u  seinen Mussestunden, gewissermassen zit 

oeineni Pri~atvergnugen, ausfuhrte; seine Berufsthatigkeit in Pfannen- 
stiel wiez ihn auf technische Probleme hin. Auf jene Zeit greifen 
die Anfknge aller technologischen Untersuchungen zuruck, die Winkler 
wiihrend seines ganzen arbeitsreichen Lebeni beschaftigten. Seine 
grundlegenden Arbeiten auf deni Gebiete der techuischen Gasanalyse, 
die in erster Linie der Industrie zu Gute kamen, wurden bereits bei 
seinen analytischen Unterswliiingen besprochen. Untrennbar ist der 
Name Clemeris W i n k l e r  mit der Entwickelungzgeschichte drr 
Schwefelsaure-Industrie verknupft. Denkt man dabei auch in erster 
Linie an das moderne Contactverfahren, so hat anderweit aber aucli 
das alte Bleikammer-Verfahren durch ihn eine wesentliche Porderung 
erfahren, die im allgenieinen \ iel z u  wenig gewurdigt wurde. Erst 
im Jalire 1900 attf der Hauptversammlung des Vereins deutscher 
Chemiker in IIannover wies F r i e d r i c h  B o d e  darauf hin, welchen 
eminenten Nutzen die Schx efelsaure-Industrie aus der bereits er- 
wahnten Schrift M’inkler’s , )Un te r suchungen  u b e r  d i e  c h e m i s c h e n  



V o r g a n g e  i n  d e n  Gap-Lussac’schen C o n d e n s a t i o n s a p p a r a t e n  
d e r  Sc l i \~e fe l s5u re fab r ikenc (  gezogen hat. Diese im Jahre 1 8 6 i  
veroffentlicliten Versuche fiihrte Winkler theils in seineni Laboratoriuiii 
i n  Pfannenstiel, theils in der Iialsbriicker Schwefelsaurefabrik aus. 
F:r zeigte, dass Stickoxj-d von Schwefelsaure nur bei Gegenwart voii 
J,iiftsauerstoff absorbirt wird, von dern gerade so vie1 erforderlich ist, 
als die Ueberfiihrnng des Stinkoxyds in salpetrige Saure verlangt. 
Bei der Einwirknng v m  Schwrfeldioxyd auf letztere eritstehn niir 
Schwefelsaiire und Stickoxyd, aber keine Nitrosylschmefelsaure. Diese 
bildet sich aber bei Zutritt von Sanerstoff. Auch Stickstofftetroxyd 
hilclet niit schwefliger Sanre direct Bleikairiirierlrrystalle, sofern 
Fennhtigkeit ziigegen ist. Von besonderer praktisclier Bedeiitung sind 
die Versuche iiber die Einwirkung der schwefligen Satire :uif nitrose 
Schwefelsaurr. Es entsteht zuniichst freie salpetrige Siiure, die als- 
dann zu Stickoxyd reducirt wird, wiihrend die scliweflige Saiirr 
andererseits in Schwefelsa.ure iibergeht. Das Gas kann ails cler oligen 
Flussigkeit i i i ir schwierig entweichen, entwickelt sich aber bei Er- 
.schiitt,eriingen niit Heftigkeit, wobei ein st,arkes Sch&urnen eintrit,t. 
Jlurch diese Beobacbtung fand das in der Praxis danials noch selir 
l15 iifige .Hangenblriben der Saiirecc ini Gap-Lussac-Thurni; sowie das 
sKotzencc des Thiirmes eine einfache Erklarung, wiihrend man diesen 
Erscheinungen vorher rathlos gegeniiber stand. Die Versuche Winkler’s 
lehrten, dass die schweflige Sa.ure in den Knrnnierii miiglichst. voll- 
atandig condensirt werden miisse, dass die clas Kamiiier 
lassenden Ga.sr deiitlinli roth gefarbt, sein iriiissen. F r ie t l r ic l i  Bode ,  
n1ichst LII  11 g e  wohl rler beste Kenner der SchwefelsEure-Industrie, 
gehiihrt d:is \-erdienst, ziierst die Beobachtungen M’inkler’s der 
Praxis nutzbar geniacht und so der allgemeinen Einfiihrung des 
dnmals noc,h wenig heniitzt.en Gay-l,ussac-Thurnies den Weg geebnet 
zii haben. 

Hervorgehoben werden iiinss nocli der Vorschlag Winkler’s, die 
Nitrose clurch Schwefeldioxyd zu denitriren. E r  hatte danials keine 
Ahnung, dass diese Jdee in Eng1a.d schon einige Jahre znvor dnrch 
G l o v e r  \-erwirklidit worden war. Denn in Deutschlantl wurde das 
englische T-erfahren erst 1871 durch L u n g e  bekannt, der dem von 
seinem Erfinder benutzten Apparat den Namen &lover-Thnrrn~ bei- 
legte und seine Einfuhrung dringend empfahl. 

Zit Anfang der siebziger Jahre, bald nach seiner Uebersiedlung 
nach Preiberg, begann Winkler sidi mit, cler Frage der D a r s t e l l u n g  
von  r a u c h e n d e r  Schwefe l sa ,u re  zu beschaftigen. Die ganze Oleuni- 
fabrication lag in den Handen des bohmischen Preiherrn von  S t a r c k  
und wurde aiif dessen Werken bei Pilsen fast genau noch in der 
gleichen Weise, nur in weit grosserem Umfange betriebert als zur Zeit 
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ihrer Begrundung ani Ende des aclitzehnten Jnhrhiiiiderts durch 
J o h a n n  D a v i d  Starch-. Der Consum war nur ein nilssiger, da 
die Industrie das Oleum fast nur zuni Auflasen des Indigos verwendete. 
Das anderte sich mit einem Male durch die Entdeckung der Alizarin- 
Farbstoffe und den Aufschwung der Theerfarben-Industrie zu Ende 
der sechziger und Anfang der siebziger Jahre. Gewaltige Mengen yon 
rauchender Schwefelsaure wirden aiir Da.rstellung der Sulfosluren 
verbraucht. Die bijhmische Oleuni-Inclustrie vermochte den Bedarf 
nicht mehr zu decken, und die Preise schnellten ausserordentlich in 
die Hohe. Winkler erkannte es als eine absolute Xothwendigkeit, 
dass dies Monopol gebrochen vr-erden niiisse durch AufIindung einer 
Fabricationsrniethode, die nicht melr wie seitlier an locale Verhalt- 
nisse, das Vorkommen des als alleiniges Ausgmgsniaterinl dienenden 
J7itriolschiefers, gebnnden war. 

Zunachst dachte er daran, durch Kinwirkuiig von w:trnier, coil- 
centrirter Schwefelsaure auf Kiesabbriinde einen kunstlichen ,Vitriol- 
stein(( herzustellen, sich aber bei der Verarbeitung desselben im 
ubrigen gana an das Verfahren der biihrnischen Oleumhiitten zu 
halten. Seinem Schwager Bode  ttieilte er seine Plane init, Der 
aher wies ihm nach, dass bei dieser ~~Ameisenarbeit~, >vie er sehr 
treffend die Oleumdestillation in urizlhligen kleinen Retorten nennt, 
nichts Erspriessliches hernus komme, irnd diiss eirie derartige Arbeits- 
weise sich nie zur Grossindustrie rntwic,keln kiinne. 

Bereits 
im Jahre 1831 war dem Essigfabricanten P e r e g r i n e  P h i l l i p s  nus 
Bristol ein Verfahren pntentirt wortlen ziir Hrzeugung voii Vitriolol 
durch .Ueberleiten von heissem Schwefligsiiuregas im Gemenge riiit 
atmospharischer Luft iiber fein vertheiltes Platin. Durch fast ein 
halbes Jahrhundert war diese Erfindung yon einer ganzen Heihe v,on 
Forschern und Technikern, wie M a g n  ii s , D ii b e r  e in  e r ,  Wo h 1 e r ,  
P i r i a ,  P e t r i e ,  T h o r n t h w  a i t e  und Anderen, nachgepruft und ab- 
geandert worden. 

Nicht nur fein vertheiltes Platin, auch Metalloxyde, z. B. Eisen- 
oxyd, hatte man als Contactsubstanz verwendet; P l a t t r i e r  und R e i c h  
versuchten auf den Freiberger Hiitteri die Vereinigung von schwefliger 
Saure und Sauerstoff vermittelst erhitzteiri Quarz zii erreichen. In 
allen Fallen strebte man einen Ersatz fiir das Hleiknriiiiiersysteni an; 
nur P i r i a  erwabnt die Darstellung von Scliwefelsaureanhydrid bei 
Hrschreibung seiner Laboratoriuiris-Versuche. Nirgends scheint man 
:I ber bei all’ diesen Bestrebungen iiber d:is Versuchsstadium hinweg 
gekommen zu sein, und von einer fabrikiiilssigen Darstellung yon 
rauchender oder gewiihnlicher Schwefelsiiure unter Zuhiilfenahnie yon 
Contactsubstanzen war bis zu den Versuchen .WinklePs nicht die Rede. 

Nun erst wandte sich Winkler tlerii (lo~itactverfahren zu. 
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A h  wirksamste Contactmasse erkannte Winkler bald das fein 
vrrtheilte Platin, das er in Form von platinirtem, feinwolligem Asbest 
anwendete. Anfangs stellte er diesen dar durch Tranken mit einer 
concentrirten Platinlosiing, Eintauchen in Salmiaklosung und Gluheii 
des Asbestes nach dem Trocknen. Spater schlug er das Platin durcli 
Reduction von Platinchlorid mit ameisensaurem Natrium auf den1 
Asbeste nieder, der sich dann nach dem Trocknen durch Auswaschen 
ahne Platinverlnst leicht von den Salzen befreien liess. Der so 
praparirte Asbest erwies sich als ungleich wirksamer als der Erstere, 
bei dem in Folge der zur vollstandigen Zersetzung des Platinsalmiaks 
erforderlicheu hohen Temperatur wieder eine Verdichtung der Platin- 
theilchen eintritt, die ihre Wirkung herabsetzt. 

Bei seinen Versiichen beobachtete Winkler, dass die Vereinigung 
von Schwefeldioxyd und Sauerstoff am vollstandigsten war, wenn 
beide (saw in reine/m Zustand angewendet wurden. Daraus folgerte 
er, dass verdunnende indifferente Gase, zu denen er auch den uber- 
schussigen Sauerstoff rechnete, die Reaction beeintrachtigen mussten. 
und dass die Vereinignng eine ideale sein musse, wenn man beide 
Componenten im stochiometrischen Verhaltnisse anwendet. Ein der- 
artiges Gemisch stellte er dar , indem er englische Schwefelsaure 
bei heller Rothgluth zerlegte i n  ein Gemenge von Schwefeldioxj d, 
Sauerstoff und Wasserdampf und den Letzteren durch Waschen der 
Gasr rnit concentrirter Schwefelsaiire entfernte. Dieses Gasgemisch 
wurde durch eine Rohre geleitet, die rnit Platinasbest mit 8.5 pCt. 
Platin beschickt und zur eberi sichtbaren Rothgluth erhitzt war. So 
wurde einr Vereinigung von 78 pCt. erzielt. Beim Arbeiten i m  
Grossen liess sich ein noch gunstigeres Resultat erhoffen. .Auf eine 
vollstandige Vereinigung beider Gase legte Winkler damals anscheinend 
keinen grossen Werth, da er eine derartige Anlage sich nur in Ver- 
bindung rnit einer Schwefelsaure-Fabrik alten Systems dachte, wobei 
die Abgase in die Bleikammern geleitet und so in gewohnlicher Weise 
noch vollstandig ausgenutzt wurden. 

Diese Versuche veroffentlichte Winkler in einer vom 10. Sep- 
tember 1875 datirten Abhandlung, die im 2. Octoberheft von Ding le r ’ s  
Polytechnischem Journal erschien und gleichzeitig Vorschlage fur die 
Einrichtung einer Fabrik zur Erzeugung von Schwefelsaureanhydrid 
sder rauchender Schwefelsaure enthielt. Dieselbe erregte in technischen 
wie auch in wissenschaftlichen Kreisen das grosste Aufsehen. ))Die 
Veroffentlichung von Winkler’s Abhandlunga, schreibt G. L u n g e  in 
seinem bekannten Handbuche der Sodadndustrie, nwirkte auf die 
technisch-cheniische Welt wie der Stab des Zauberers auf eine ge- 
bannte Geistermelt. nas Missgeschick, das bis dahin immer auf der 



Synthese yon Schwefeltrioxyd durch Katalyse geruht hatte, schien ge- 
brochen zu sein; das alle friiheren Fehlschlage erklarende, erlosende 
Wort schien gesprochen zu sein, namlich dass man reines Schwefel- 
dioxyd uncl reineii Sauerstoff in der stiichionietrischen Menge anwenden 
niusse, ohne Ueberschuss eines oder des anderen dieser Gase oder 
eines indifferenten Gases, und obwohl die zur Erreichung dieses 
Zweckes angewendete Methode der Spaltung yon concentrirter Schwefel- 
siiure durch Hitze naturgemass fiir die Fabrication gewohnlicher 
Schwefelsaure riicht in Frage kominen konnte, so konnte doch die 
I-Eoffnung entstehen, auf diesern Wege das Moiiopol der bohmischen 
Fabriken fur r auchende  Schwefelsaure zu brechen, was dann anch 
wirklich eintrat.(c 

Heute wissen wir, &ass die Annahme Winkler's, die Reaction bei 
dem Anhydridbildungsprocesse verlaufe aiii vollstindigsten, wenii 
beide Componenten irn stochiometrischen Verhaltnisse vorhanden seieri, 
eine irrige war, dass sie im Widerspruclie zu dem Massenwirkungs- 
Gesetze steht. Dieser Fehler erscheint aber verzeihlich, wenn mail 
bedenkt, dass dieses Gesetz in damaliger Zeit zwm schon von G u l d -  
b e r g  uiicl Waage  anfgefunden, aber auch den wissenschaftlicheit 
Chemikern in seiner Anwendung auf cheinische Probleme fast voll- 
standig freind geblieben war. Keine Stimme des Widerspruchs erhob 
sich; iiieniand iiiachte auf diesen Irrthoni aufmerksam. Oeffentlich 
widerlegt wurde er erst 25 Jahre sp3ter durcli R. K n i e t s c h  in 
seineni bekannten Vortrage Tor der Deutschen chemischen Gesellschaft. 
Erkannt mag er :dlerdings yon Vielen friiher wortlen sein, zuerst aber 
wohl YOU Cleniens Winkler selbst. 

Daiiials aber erschien der von ihni angegebene Weg als das Ei 
des Columbus. Von allen Seiten griff man begierig nach dem durch 
kein Patent geschiitzten Verfahren, uiid eine ganze Reihe yon Fabriken 
begannen, dasselbe in's Grosse zit ubertragen. Der ermahnte Irrthum 
Winkler's war kein Hinderniss, da bei deni hohen Preise der 
rauchenden Schwefelsiiiire eine Zusaiiimenlegung yon 78 pCt. Schwefel- 
dioxyd noch tlurchaus rentabel war und die Anlagen immer nur in1 
Anschliisse :\it bestehende Scch~\~efelsiiiure-Eabrikeri erfolgten. Aber 
ein anderes Hinderniss stellte sich eiti, auf das D e b r a y  znerst hin- 
gewiesen hatte, nainlich die praktischen Schwierigkeiten, die sich der 
Zerlegiing der Schwefelsiiure in den Weg stellten. Kein Material 
widerstand Lier Einwirkung cler concentrirten Schwefelsaure bei Roth- 
glnth aiif die llauer; der Betrieb wurcle bei den ineisten Fabriken 
a-ieder eingestellt. Aber einige \Trenige arbeiteten unentwegt weiter 
a11 der Liisung des Problenis. ZLI diesen gehorte in erster Linie 
Winkler selhst in C:eineinschaft mit deli Frriberger fiscalischen Hutten, 



wo inan bereits iin Jahre 1876 mit der Uebertragung des Winkler’schen 
Verfahrens in’s Grosse begonnen hatte. 

Noch bevor man die Erbauung einer griisseren Adage nach dem 
urspriinglichen Verfahren in Angriff geiionimen, hatte Winkler, der 
unermiidlich seine Laboratoriums-Versuche fortsetzte, einen anderen, 
aussichtsvolleren Weg zur Darstellung yon Schwefelsaureanhydrid ge- 
funden. Am 10. Miirz 1878 berichtete er an das Kiinigliche Ober- 
huttenamt : ,,Was nach fruheren Versuchen unmoglich erschien, ist 
dem Unterzeichneten in neuester Zeit gelungen : die Vereinigung eines 
Gemengcs Ton schwefliger Saure und atniospharischer Luft zu masser- 
freier Schwefelslure.cc Und nun legt er ausfiihrlich einen Plan dar 
zur Verarbeitung der Rostgase der Kiesiifen anf Anhydrid unter ein- 
gehender Beriicksichtigung der Reinigung und Trocknung der Gase- 

Noch iin gleichen Jahre begann man suf Muldenhiitten, Anhydrid 
BUS Kiesofengasen darzustellen, wenii auch vorlaufig nur in kleinerein 
Maassstabe. Zahllos waren die zu iiberwindenden Schwierigkeiten, 
nur zu hlufig die vorzunehmenden Aenderungen, sodass man erst 
Ende des Jshres 1879 zu einer wirklichen, standigen Fabrication 
iiberging. Besondere Schwierigkeiten bereitete die Reinigung der Ga.st. 
yon Plugstsub und insbesondere yon dein gerade in den Freiberger 
Erzen in reichlichem Maasse vorhandenen Arsen, das die Contact- 
substanz in kiirzester Frist unwirksam machte. War dainals auch 
das Schlagwort von der ))Vergiftnngcc der Contnctsubstanz noch nidit 
gepragt, so erkannte Winkler doch bald, dass das Arsen in weit 
hiiherem Maxsse und schon in vie1 geringeren Mengen die Wirkung 
des Platins aufhob als alle anderen Bestandtheile des Flugstaubs- 
Anfangs reinigte man die Gase darch Waschen in Thiirmen, die iiiit 
66-gradiger Schwefelskure berieselt wurden, nnd nachfolgendes Filtrirrn 
durch gekreiiipelte Baumwolle. Allmahlich ging man aber dazu uber. 
dieselben unter Ausschluss jeder Fliissigkeit lediglich auf trocknem Wepe 
zu reinigen, init dem Erfolge, dass die Contactsubstanz Jahre lang nit 

Wirksanikeit iiichts verlor. Als Contactmxsse beniitzte man anfangs 
platinirten Asbest, der aber im Jahre 1588 nach eineni Vorschlagr 
Winkler’s durch Kngeln aus unglasirtein, platinirtem Porzellan ersetzt 
wurde. IXese leisteten dem Drucke des Gasstromes besseren Wider- 
stand als die lockeren, sich zusamnienschiebenden Asbestmassen. A l s  
beste Ternperatur fiir die Vereinigung der C, ase fand inan 440-460 ”. 

was in guter Ubereinstinimung mit den Beobachtnngen Yon Knie tsc l i  
steht. 

Beim Arbeiten im Grossen zeigte es sich, dass die Vereinigung 
in e inem Ofen nur eine sehr unvollkoinmene war. Fuhrte man aber- 
die Gase noch durch einen zweit’en Contactofen, so stieg der Ver- 
einigitngsgrad auf 97 pCt. Durch die exacten Versuche yon Knie tsc l i  



4542 

kennen wir heute die Ursache dieser Erscheinung. Heizt man den 
Ofen auf die erforderliche Temperatur, so wird durch die Reactions- 
warme, sofern inan nicht fur Bussere Kuhlung sorgt, eine so hohe 
Temperatnrsteigerung bewirkt, dass ein Theil des gebildeten Schwefel- 
trioxyds miederum zerfallt. Im zweiten Ofen findet dann eine Wieder- 
vereinigung statt, wobei die Reactionswarme wegen der Geringfugig- 
keit der auf einander wirkenden Gase eine nennenswerthe Wirkung 
nicht mehr ausuben kann. Die Absorption der Anhydriddampfe er- 
folgte in vollkommener Weise in mit concentrirter Schwefelsaure be- 
rieselten Thurmen. 

Von all’ diesen tiefgreifenden Veranderungen erfuhr aus mhe- 
liegenden Grunden die Oeffentlichkeit so gut wie gar nichts. Selten 
ist ein Fabrikgeheimniss so gut und so lange gewahrt worden. Past 
25 Jahre durch blieb die chemische Welt des Glaubens, dass Winkler 
bei seinem ersten Vorschlage stehen geblieben sei und seinen Verstoss 
gegen das Massenwirkungs-Gesetz nicht erkannt habe, wiihrend er fiir 
den Ausbau des Contactverfahrens seine beste Kraft eingesetzt und 
eher wie jeder Andere den richtjgen Weg gefunden hatte. So karn 
es, dass die Erfahrungen und Erfindungen Winkler’s fur die iibrige 
Industrie ungenutzt blieben und uber die Anwendbarkeit des Cont,act- 
verfahrens auf Rostgase von verschiedenen Forschern in verschiedenen 
Fabriken selbststandige Erfahrnngen gesaminelt werden mussten. In  
erster Linie war es die Bad i sche  A n i l i n -  u n d  S o d a - F a b r i k ,  die 
in richtiger Erkenntniss der Bedeutung des Winkler’schen Vorschlags 
die Fabrication yon rauchender Schwefelsaure und Anhydrid anf- 
genommen und trotz aller anfanglichen Misserfolge mit eiserner Aus- 
dauer nnd einem Aufwande von Kraften und Mitteln weit,er verfolgt 
hatte, wie dies eben nur bei einem Werke von der Grosse und Be- 
deutung genannter Fabrik miiglich war. Bereits im Jahre 1881 ging 
man auch in Ludwigshafen zur Verwendung von Rostgasen uber, und 
in den Handen des nun auch dahingegangenen Rudolf K n i e t s c h  
wurde in fiinfzehnjahriger rastloser Arbeit das Ziel erreicht, das man 
sich dort noch vie1 weiter gesteckt hatte als Clemens Winkler: Die 
vollsthdige Verdrangung des Bleikanimer-Verfahrens durch den 
Contactprocess. Neidlos erkannte dieser die Verdienste der Badischen 
Anilin- und Soda-Fabrik um die Entwicklung des Contactverfahrens an. 
In  seinem bekannten Vortrage )>Die Entwicklung der hhwefelsaure- 
Fabrication im Laufe des scheidenden Jahrhundertw, den er am 
7. Juni 1900 auf der Hauptversammlung des Vereins deutscher 
Chemiker in Hannover hielt, nannte er die Erfolge derselben wel t -  
bewegendcc und erklarte : ,Ein glanzenderer Abschluss der hundert; 
jahrigen Entwicklungsgeschichte der Schwefelsaure-Darstellung lasst 
sich kaum denken.(< 
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Man hat  in jungster Zeit behauptet, der Werth jener Publication 
Winkler’s Tom Jahre 1875 sei vielfach iiberschatzt worden, seine 
Arbeiten hatten sogar Ton dem Jahrzehnte Tor ihm bereits angegebenen 
Wege abgelenlit. Allerdings ist Winkler nicht der Entdecker des 
Contactverfahrens, ebenso wenig wie S o l v a y  der Entdecker des 
Ammoniaksoda-Processes ist. A ber das Geburtsjahr der heute so hoch 
entwickelten Contactschwefelsiiure-Industrie ist nicht das  J a h r  1831, 
ds P e r e g r i n e  P h i l l i p p s  sein Patent nahm, sondern das J a h r  1875, 
und ihr geistiger Urheber ist Clemens Winkler. Hatte er auch nur  
jene denkwiirdige Abhandlung geschrieben, so wiirde dies genugen, 
nm seinem Nanien einen ehrenvollen Platz in  der Entwicklungsgeschichte 
der chemischen Industrie Deutschlands fiir alle Zeiten zu sichern. 

F r e i b e r g  i. S’. 
0. Brunck. 
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