
43

Journal of Alpine Geology, 49: 1-127, Wien 2008

Die Entdeckung von Cäsium und Rubidium von G.
Kirchhoff und R. Bunsen

HOBIGER, G.

Geologische Bundesanstalt, Neulinggasse 38, 1030 Wien;
gerhard.hobiger@geologie.ac.at

Der Physiker Gustav Kirchhoff und der Chemiker und Hobby-
geologe Robert Bunsen untersuchten 1859/60 systematisch Spek-
tren von Lichtquellen. Dabei entdeckten sie, dass bestimmte Sub-
stanzen, die in eine Flamme gebracht werden, charakteristische
helle Linien im Spektrum erzeugen. Sie entwickelten darauf auf-
bauend die Spektralanalyse, die sich durch eine besonders hohe
Empfindlichkeit auszeichnet (KIRCHHOFF & BUNSEN 1860). In wei-
terer Folge kamen Kirchhoff und Bunsen zu dem Schluss, dass es
vielleicht noch andere Elemente geben könnte, die sich im Spek-
trum durch unbekannte Linien zu erkennen geben. Dies konnten
sie durch eine genaue Untersuchung des Dürkheimer Mineral-
wassers bald verifizieren, in dem sie im Spektrum zwei bisher
unbekannte blaue Spektrallinien entdeckten, was am 10. Mai 1860
in der Preußischen Akademie der Wissenschaften veröffentlicht
wurde (BUNSEN 1861, BUNSEN 1860). Dort wurde eine Tafel mit
den Spektren der Sonne sowie von den Alkali- und Erdalkalime-
tallen und dem neu entdeckten Element gezeigt. Kurz danach fan-
den sie im Sächsischen Lepidolith ein weiteres Alkalimetal, dass
sich durch zwei rote Linien im Spektrum zu erkennen gab und am
28. Februar 1861 in der Preußischen Akademie der Wissenschaf-
ten veröffentlicht wurde (BUNSEN 1862). Eine erste Beschreibung
beider Elemente sowie deren Verbindungen und Spektren erfolgte
im Jahr 1861 (KIRCHHOFF & BUNSEN 1861). Die in dieser Arbeit
vorgeschlagenen Namen Cäsium und Rubidium beziehen sich auf
die Farbe der Spektrallinien und stammen von caesius bzw. rubi-
dius, welche Aulus Gellius in den Attischen Nächten für das Blau
des Himmels (GELLIUS-1 170] bzw. dunkelrot [GELLIUS-2 170]
verwendet hatte. Zur Isolierung des Cäsiums wurden 44 200 kg
Dürkheimer Mineralwasser zu 240 kg Mutterlauge eingedampft.
Aus der Mutterlauge erfolgte die Isolierung von 7,271 g Cäsium-
chlorid mittels Extraktionen, fraktionierten Kristallisationen und
chemischen Umsetzungen der gefällten Alkaliplatinchloridnieder-
schläge. Daraus stellten sie andere Verbindungen her, welche sie
charakterisierten und die relative Atommasse von Cäsium zu 123,35
g/mol bestimmten. Dieser zunächst falsche Wert wurde später
auf den richtigen Wert von 132,99 g/mol korrigiert (BUNSEN 1863).
Zur Isolierung von Rubidium wurden 150 kg sächsischen Lepi-
dolith chemisch aufgeschlossen und nach Abtrennung der Erdal-
kalimetalle die Alkaliplatinchloridsalze oftmals fraktioniert ge-
fällt und extrahiert. Das daraus isolierte Rubidiumplatinchlorid
wurde zum Rubidiumchlorid umgesetzt und damit andere Verbin-
dungen hergestellt und charakterisiert. Aus diesen Untersuchun-
gen ergab sich die rel. Atommasse von Rubidium zu 85,36 g/mol.
Metallisches Rubidium konnte bereits von Bunsen 1861, Cäsium
erst 20 Jahre später von C. Setterberg (SETTERBERG 1882) herge-
stellt werden.

BUNSEN, R. (1861): In: Monatsberichte der Berliner Academie der
Wissenschaften aus dem Jahre 1860: 221-223.

BUNSEN, R. (1860): Ueber ein neues Alkalimetall (Auszug aus den
Monatsbericht der Königl. Academie der Wissenschaften zu Berlin).
- J. prakt. Ch., 80: 477-480.

BUNSEN, R. (1862): In: Monatsberichte der Berliner Academie der
Wissenschaften aus dem Jahre 1861: 273-275.

BUNSEN, R. (1863): Zur Kenntnis des Cäsiums. -  Ann. Phys. Ch.
CXIX: 1-11.

GELLIUS, A. - 1 (170) : Noctes Atticae II, 26, 19.
GELLIUS, A. - 2 (170) : Noctes Atticae II, 26, 14.
KIRCHHOFF, G. & BUNSEN, R. (1860): Chemische Analyse von

Spectralbeobachtungen. - Ann. Phys. Ch. CX: 161-189.
KIRCHHOF, G. & BUNSEN, R. (1861): Chemische Analyse durch

Spectralbeobachtungen - Zweite Abhandlung. - Ann. Phys. und Ch.
CXIII: 337-381.

SETTERBERG, C. (1882): Ueber die Darstellung von Rubidium- und
Cäsiumverbindungen und über die Gewinnung der Metalle selbst. -
Ann. Chem. Pharm. Neue Reihe CXII: 100-116.

Large-scale circulation anomalies causing small-scale
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In NW Namibia, the Savanna Biome (austral summer rain, >200
mm to 500 mm) borders the coastal Namib desert (0 mm rainfall)
and is dissected by westerly-flowing ephemeral rivers supporting
large stands of azonal vegetation. The Hoanib River, fed by a
17,200 km2 catchment area, cuts older fluvial sediments in the
Khowarib Gorge, SE of Sesfontein, due to increasing run-off since
3,000 years ago. In the Dubis wetlands within the gorge, seeps
are surrounded by azonal vegetation (Colophospermum mopane,
Acacia reficiens, A. spp., Combretum spp., Cordia sinensis,
Faidherbia albida, Hyphaene petersiana, Salvadora persica and
Tamarix usneoides, etc.) and zonal vegetation (mostly C. mopane
woodland/shrub and Terminalia prunoides). In the seeps, densely
packed leaf-jams (25-50 cm long, 10 cm across) were found in
July, 2007, subaerially exposed on a point-bar, oriented parallel
to a channel bend. The leaf-jams comprise C. mopane leaves and
some grass-stalks, stacked nearly vertically upstream of pebbles
(5-15cm size) and twigs (Tamarix, C. mopane, unknown) caught
between pebbles. The lower third (ca. 2.5 cm) of the leaf-jams
were embedded in sediments (medium coarse sand/silt with a top
clay layer).
The unusual leaf-jam deposition must have occurred in a rainy
season with an abnormally high discharge. This occurred in the
summer of 2005/6, when two atmospheric events of high Sea
Surface Temperatures in the S Atlantic and Pacific, in combination
with a far to the NW located Tropical Temperature Trough and
La Niña conditions, controlled the air moisture over S Africa;
such events happen every ca. 145 years. During the heavy rain,
abscised litter was washed into the river channel. During leaf-jam
formation, the discharge energy must have been high enough to
transport sand and C. mopane leaves, but too low for turbulent
flow, which would have prohibited leaf settling and stacking; that
is, towards the waning flood stage, with decreasing flow energy.
Essentially, the leaf-jam monospecifity resulted from the
dominance of mopane trees in the catchment and the coincidence
of an irregular riverbed at the same place as the current was no
longer able to transport leaves with the hydrodynamic properties
of mopane leaves. The narrow geographical distribution of the
leaf-jams suggests that bigger leaves in the litter had an unsuitable
hydrodynamic form and were deposited earlier whilst smaller
leaves were transported further downstream. The absence of the
evergreen taxa is explained by the uncommon occurrence of such
leaves in both the litter and the vegetation altogether.
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