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Zur Geschichte der Geowissenschaften im Museum fur Naturkunde zu Berlin 
Teil 4: Das Mineralogische Museum der Universitat Berlin 
unter Christian Samuel Weiss von 1810 bis 1856 

Gunter Hoppe' 

Mit 6 Abbildungen und 1 Tabelle 

Zusammenfassung 

Die Universitatsgrundung in Berlin von 1810 war verbunden mit der Ubernahme des Lehrbetriebes der aufgelosten Bergaka- 
demie, die nur noch in Form des Bergeleveninstituts bzw. Bergelevenklasse fur die Finanzierung der Ausbildung der Bergele- 
ven weiter bestand, sowie mit der Ubernahme des von der Bergakademie genutzten Koniglichen Mineralienkabinetts der 
preuBischen BergJerwaltung als Mineralogisches Museum der Universitat. Infolge des Todes von D. L. G. Karsten im Jahre 
1810 erhielt der Leipziger Physiker und Mineraloge C. S. Weiss den Lehrstuhl fur Mineralogie, den er bis zu seinem Tode 
1856 innehatte. Weiss entwickelte die Lehre Werners, die die Mineralogie einschlieBlich Geologie umfasste, in kristallographi- 
scher Hinsicht weiter, wahrend sich spater neben ihm zwei seiner Schuler anderen Teilgebieten der Mineralogie annahmen, 
G. Rose der speziellen Mineralogie und E. Beyrich der geologischen Palaontologie. Der Ausbau der Sammlungen durch eige- 
ne Aufsammlungen, Schenkungen und Kaufe konnte in starkem MaBe fortgesetzt werden, auch zunehmend in palaontologi- 
scher Hinsicht, sodass das Mineralogische Museum fur das ganze Spektrum der Lehre gut bestuckt war. Der streitbare Cha- 
rakter von Weiss verursachte zahlreiche Reibungspunkte. 

Abstract 

History of the Geoscience Institutes of the Natural History Museum in Berlin. Part 4 

The establishment of the University in Berlin in 1810 resulted in the adoption of the teaching of the dissolved Bergakademie 
and of the royal Mineralienkabinett of the Prussian mining department, which was used by the Bergakademie before it 
became the Mineralogical Museum of the University. The Bergakademie continued to exist only as Bergeleveninstitut or 
Bergelevenklasse for financing the education of the mining students. The physicist and mineralogist C. S. Weiss was offered 
the chair of mineralogy after the death of D. L. G. Karsten 1810; he had the position to his death in 1856. Weiss developped 
the crystallographic part of the science of Werner which included mineralogy and geology. Two of his pupils progressed two 
other parts of mineralogy, G. Rose the specie1 mineralogy and E. Beyrich the geological paleontology. The enlargement of the 
collections continued on large scale by own collecting, donations and purchases, also more paleontological objects, so that the 
Mineralogical Museum presented a good collection of the whole spectrum of the field. The pugnacious nature of Weiss 
resulted in many points of friction. 

Einleitung 

Die zwei ersten Teile dieser Artikelserie (Hoppe 
1998, 1999) behandelten die Vorgeschichte des 
Mineralogischen Museums der Universitat zu 
Berlin in zwei Stufen, die Zeit bis zur Grundung 
der Berliner Bergakademie im Jahre 1770 und 
die Entwicklung der Mineralogie an dieser Insti- 
tution bis zur Grundung der Berliner Universitat 
im Jahre 1810. Der dritte Teil (Hoppe 2000) er- 
ganzte das Vorangegangene und beschaftigte 
sich speziell mit der Einfuhrung der Kristallogra- 

phie in Berlin und dem damit eng verbundenen 
Werdegang des Leipzigers Christian Samuel 
Weiss vom Physiker zum Mineralogen und Kris- 
tallographen bis zu dessen Berufung als Direktor 
des Mineralogischen Museums anlasslich der 
Grundung der Universitat. 

Bereits vor der Universitatsgrundung existierte 
im ,,Koniglichen Mineralienkabinett" ein ansehn- 
licher Fundus an Unterrichtsmaterialien, der 
auch angewandt wurde. 

Der Umsicht des bedeutenden preuBischen 
Ministers fur das Berg- und Huttenwesen Fried- 
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rich Anton Freiherrn von Heinitz (Heynitz) 
(1725-1802) war es zu verdanken gewesen. dass 
fur das Kabinett im Jahre 1801 zusammen mit 
anderen Institutionen ein besonderes Gebaude’ 
errichtet worden war, was dem Kabinett den 
Charakter eines Museums verlieh. Ein Besucher- 
buch weist dieses nach. Der Leiter der Einrich- 
tung. der Mineraloge und Bergbeamte Dietrich 
Ludwig Cusm Karsten (1 768- 1810). der zur 
Berufung als Professor der Mineralogie anstand. 
verstarb jedoch wahrend der Vorbereitungszeit 
der Universitatsgriindung und es musste ein 
Nachfolger gefunden werden. Ein Gutachten des 
Berliner Geologen Leopold von Buch 
( 1774- 1853) bewirkte. dass Christian Samuel 
Weiss (1780-1856)- der bereits bis dahin eng rnit 
Karsten bei der Herausgabe der Ubersetzung 
des kristallographisch orientierten Mineralogie- 
lehrbuchs des Franzosen Rene Just Haiiy (Hauy 
1801, 1804/10) zusammengearbeitet hatte. beru- 
fen wurde. So war ein gunstiger Start der als Mi- 
neralogisches Museum der Universitat eingeglie- 
derten Institution gesichert. 

Die Situation bei der Universitatsgriindung 

Die Errichtung des Lehrstuhls fur Mineralogie’ 
an der Berliner Univcrsitat ging einher mit der 
Aufhebung der Berliner Bergakademie. Trotz- 
dem lief die Ausbildung von Bergeleved weiter. 
nur wurde der Unterricht nunmehr an der Uni- 
versitat weitergefiihrt. Allerdings wurden sie 
dort aber nicht immatrikuliert. da der Bergbe- 
horde die Aufsicht, Finanzierung und Koordinie- 
rung der Aushildung von Bergeleven weiterhin 

oblag, was mit der Bezeichnung Bergeleveninsti- 
tut bzw. Bergclevenkasse umschrieben wurde’. 

Der Ubergang an die Universitat erweiterte 
die Aufgaben, die der Lehrstuhl Mineralogie 
hatte. und befreite ihn von den Beschrankungen 
der auf die praktische Anwendung ausgerichte- 
ten Bergakademie. Diese Beschrankungen hatte 
allerdings bereits Karsten durch starkere Einbe- 
ziehung von Chemie und Physik in die Mineralo- 
gie durchbrochen. Durch die Berufung von 
Weiss zum ordentlichen Professor der Mineralo- 
gie an der Universitat wurde dies noch unter- 
strichen, da nun auch Kristallographie gelehrt 
wurde. Allerdings erhielt die Professur eine 
Doppelstellung, da sie aus zwei verschiedenen 
Fonds, dem der Universitat und dern der Bergbe- 
horde. finanzicrt wurde und Weiss sein Gehalt 
(1500 Taler jahrlich) zu zwei Drittel aus der 
Bergelevenkasse und zu einem Drittel von der 
Universitat erhiek6 Aul3erdem erhielt die Berg- 
behorde Mitspracherechte bei der Nutzung des 
der Universitat ubergebenen Mineralienkabi- 
netts.’ Unter diesen Bedingungen war Weiss am 
25. 7. 1810 die Berufung von der Sektion fur den 
offentlichen Unterricht des preuf3ischen Innenmi- 
nisteriums, deren Chef Wilhelm von Humboldt 
war. angeboten worden (GSTAB-13). Nach Kla- 
rung der Doppelstellung und nach Verstandigung 
iiber den Kauf seiner privaten Mineralsamm- 
lung8 nahm Weiss den Ruf am 27. 8. 1810 an 

Bei der Eroffnung der Universitat befand sich 
das Mineralogische Museum, wie das Kgl. Mine- 
ralienkabinett bereits im Vorlesungsverzeichnis 
der Universitat fur das Wintersemester 1810/11 
genannt wurde, noch im bisherigen Lokal am 

(GSTAB-14, B1. 236-7). 

Das Gehiiudc lief untrr der Bereichnung A e u e  Munze 
Zeitwciliy befand sich dort auch die Bauakademie. 

da im LJntergeschoss Munzwerkstatten untergebracht waren. ,.. 

-’ Das -Fach Mineralogic wurdc zur  damaligen Zeit im weiten Sinn aufgefasst und ist dem heutigen Begriff Geologische 
Wissenschaften (..CJeowissenschaft~n.’) vei-gleichbar. ‘ Bergeleven ~ . n d  Bergkadctten wurden fur den Staatsdienst im Berg- und Huttenwesen ausgcbildet. Sie waren von der 
Zahlung von Gebiihren befreit. 
’ Fur die weiteren. fur die Aushildung notwendigen natur~issenschaftlichen Facher blicb es bei der bisherigen Regelung, 

die darin bcstand. dass Honorarvereinbarungen zur Abhaltung entsprechender Lehrveranstaltungen mit geeigneten Personen 
(nun bevorzugt niit Ilniversitiitslehrern) abgeschlossen iwrden. Einzclheiten dazu sind von Krusch (1904) zusammengestellt. 
Besonderr bergbaukundliche Lehneranstaltungen wurden erst einigtl Jahre spater von dcr Bergbehfirde, zum Tcil unabhangig 
von  der Universitat. eingerichtet. ‘ Die Dotierwig durch die Bergbehtirde erscheint sehr reichlich. da Karstcn neben seinem Einkommen als aktiver Beamter 
dcr Berghehorde (7uletzt a15 dcren Leiter) fur den nebenanitlichen Unterricht nur i00 Taler und fur die Leitung (,.Aufsicht“) 
des Kgl. Mineral enkahinetts -50 Taler als Honoi-ar hczogen hatte. und Weiss kaum zu Leistungen in der Bergbehorde her- 
angerogen wurde. ’ Das Mitspracherecht gcrict srhr schnell in Vcrgessenhcit. weil vereinbart war. dass alle Kosten fur das nun offiziell ,,Mi- 
neralo$sches Muscuni der Univcrsitiit” genanntc Mineralienkabinett a k i n  von der Universitiit getragen werden sollten. ’ Weiss war nahe gelegt wordcn. sich von seiner private11 Sainnilung zu trennen. da das Ministerium (wohl wegen Fehlens 
Lon Bestandsnac iweisen des Kabinetts) den von Karsten aufgcstellten Grundsatz aufrecht erhielt. dass kein Aufseher cines 
affentlichen Kab netts ein eigenes glcicher Art haben solle. Weiss war zugcbilligt worden, seine Sammlung dem Staat zum 
Ankauf anzuhietcn. wenn er es fur seinen Unterricht fur nfitig haltcn wurde (GSTAB 14. BI. 239). Der Kauf kam nach Be- 
gutachtung tles V.’ertes durch den Mineralogen und Philosophen Henrik Steffens (1773-184s) zustande (Steffens 1844). 
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Abb. 1. Das Universitatsgebaude zu Berlin, Radierung von F. 4. Schmidt und Forst, 1823. - Original Staatsbibliothek PreuBi- 
scher Kulturbesitz Berlin. 
Quartier des Mineralogischen Museums von 1814 bis 1889 im mittleren Geschoss der gesamten rechten (astlichen) Gcbiiu- 
dehiilfte. - Dienstwohnung von C. S. Weiss im Kopfende des rechten Flugels. 
Fig. I .  The building of the University in Berlin, etching by F. A. Schmidt and Forst, 1823. - Original in the Staatsbibliothek 
PreuRischer Kulturbesitz Berlin. 
The Mineralogical Museum was placed in middle level of the complete right (east) half of the building. - Official residence 
of C. S. Weiss in the front end of the right wing. 

.z 

Abb. 2. Grundriss des mittleren Geschosses des Universitats- 
gebaudes aus dem Jahr 1819(?). - Original im Archiv der 
HU Berlin. 
Fig. 2. Floor plan of the middle level of the University build- 
ing in 1819(?). - Original in the Archiv of the Humboldt 
University Berlin. 

Friedrichwerderschen Markt, in der so genann- 
ten Neuen Munze (Hoppe 1987a), etwa 600m 
vom Universitatsgebaude entfernt. Jedoch war 
schon wahrend der Vorbereitung der Universi- 
tatsgrundung, noch unter Beteiligung von Kars- 
ten festgelegt worden, welche Raume das Mine- 
ralogische Museum in dem zum Hauptgebaude 
der Universitat bestimmten Palais des Prinzen 
Heinrich erhalt (GSTAB-15). Es war das mittle- 
re Geschoss des gesamten ostlichen Mittel- und 
Seitenflugels (Abb. 1 und 2)9. Dies bedeutete 
eine erhebliche Vermehrung des Raumes gegen- 
uber dem Alten, durch bedeutende Schenkungen 
und Ankaufe vollig uberfullten Lokal (Hoppe 
1999). Einen Teil dieser Raume erhielt Weiss als 
Dienstwohnung und zwar die am Kopfende des 
Flugels gelegenen Raume mit Ausblick nach Su- 
den auf die StraBe Unter den Linden.“) Aller- 

Die Raume im Seitenflugel hatten nicht die volle Geschosshohe, da sich uber ihnen ein Zwischengeschoss, das u. a. als 
Wohnungen des Universitatspersonals dienen sollte, befand, was sich aber an der AuBeiifront nicht bemerkbar niachte. 

l o  Es war eine sehr geraumige, ,,splendide“ Wohnung, wie Weiss seinem Bruder am 14. 11.1810 schrieb (HASTB-3). 



6 Hoppe. G.. Geschichtr der Gemvissenschaften. Teil 4: Mineraloyisches Museum unter Christian Samuel Weiss 

dings zog sich der Einzug des Mineralogischen 
Museums noch Jahre hin. da die Riiume des Pa- 
lais nur allmahlich frei wurden Der Unizug der 
Sammlungen konnte schlieJ3lich 1814 stattfin- 
den." Noch langer besetzt blieb der ini Zen- 
trum des Mittelflugels direkt an das Auditorium 
maximum (spater A d a )  grenzende grol3e Raum. 
der zunachst noch die fur ein Museum vorgese- 
hene Giustinianische Gemaldesainmlung beher- 
bergte. 

Die Mineralogie im ersten Jahrzehnt 
an der Universitat Berlin 

Das erste Jahrxhnt der Universitat war gezeich- 
net von den Ljnwagbarkeiten eines Neuanfangs 
in einer ungewissen Zeit. Noch wurde das Leben 
der Volker Eu.i-opas durch die Eroberungspolitik 
Napoleons beherrscht und es kam schlieBlich 
durch dessen Feldzug in Russland zu einem Hci- 
hepunkt der kriegerischen Auseinandersetzung. 
der 1813 zum Befreiungskrieg PreuBens mit gro- 
Oer freiwilligcr Beteiligung der Bevolkerung 
fuhrte. Auch Berliner Studenten beteiligten sich 
unter Billigung durch den Senat der Universitiit 
daran. Die Si abilitiit der Universitatsgrundung 
wurde jedoch nicht gefahrdet. zumal sie vieler- 
orts als Signal der Erneuerung durch eigene 
Kraft verstanden wurde. wenn auch die nach den 
Freiheitskriegcn entstandene Burschenschaftsbe- 
wegung. besoriders nach dein Attentat Sands auf 
Kotzebue. von der Regierung kritisch geseheri 
und bekampft wurde. 

Die Tatigkeit von Weiss wurde im Vorlesungs- 
verzeichnis (AHUB-I)" fur das erste Semester 
der Universitst mit den Worten angekundigt: 
..Die Mineralvgie lehrt Herr Prof. Weiss". Das 
Semester beg,.inn offiziell am 15. 10. 1810. Bald 
danach nahm Weiss seine Vorlesungstatigkeit 
auf. Einen Un terschied zwischen Bergeleven und 
den normalen. immatrikulierten Studenten mach- 
te Weiss bei seiner Mineralogievorlesuiig nicht. 
und las fur die beiden Gruppen der Horer ge- 

nieinsam. Leider ist sehr wenig uber die Anzahl 
der Horer bekannt, insbcsondere uber die An- 
zahl der Bergeleven, die an der Universitat nur 
als Gasthorer galten. und da die luckenhaft uber- 
lieferten Akten der BergbehGrde daruber kaum 
etwas hergeben. 

Die Mineralogievorlesung ging uber zwei Se- 
mester. Dazu heiOt es im Vorlesungsverzeichnis 
des zweiten Semesters, des Sommersemesters 
(Beginn 25. 3 .  1811): ,,Seinen im vorigen halben 
Jahr angefangenen mineralogischen und geognos- 
tischen Kursus vollendet Herr Prof. Weiss". Wie 
die von einem Horer angefertigte Nachschrift 
dieses zweiten Teils von 1811 auswekt'3, setzte 
Weiss die Behandlung der Oryktognosie, d. h. 
der speziellen Mineralogie. fort, die er im Win- 
tersemester begonnen hatte. Bei der Darstellung 
der einzelnen Minerale behandelte er dereii Kris- 
tallformen. von ihm .,Struktur" genannt, sehr 
ausfuhrlich und bezog sich dabei oft auf die 
Ubersetzung des Lehrbuchs der Mineralogie des 
Franzosen R. J. Hauy (1801), an der er wesent- 
lich beteiligt war." In der Vorlesung kiirzte er 
aber Hauys aufwendige Behandlung der Kristall- 
formen der Minerale dadurch ab, dass er jeweils 
die Kristalltlachen. die einer ,,Zone" angehoren, 
d. h. die eine gemeinsame Richtung haben, zu- 
sammenfasste. Dies ist besonders fur solche Mi- 
nerale sehr nutzlich. die eine grol3e Formenviel- 
falt zeigen. Interessanterweise griff er hiermit 
seinen Veroffentlichungen recht wcit voraus, in 
denen er die Zonenbetrachtung erst Jahre spater 
behandelte." Das Schwergewicht der Vorlesung 
lag auf den Kristallformen der Minerale. Dage- 
gen wurden die ubrigen Eigenschaften der Mine- 
rale nur kurz behandelt, wodurch Weiss deutlich 
zu erkennen gab. was ihm in der Mineralogie be- 
sonders wichtig war. 

Bereits 181 1 erganzte Weiss seine zweisemest- 
rige inineralogische Hauptvorlesung dadurch, 
dass er zusatzlich las: .,Die Geognosie besonders 
und ausfiihrlicher." Wie Werner betrachtete er 
die Mineralogie als das iibergreifende Fach und 
schloss die Darstellung der Geognosie" an sie 

' I  Der erst 18 -I \ollzogcne Urnzug hat in  spiterzr Zcif m r  Verniutung Ankiss gegeben. das Mineralogische Museum wPre 
era1 zu diesem Zc,itpunkt enistanclen. Hici-ru gibt es  keine reale Grundlage. 

Diewr Hin\:eis auf die VorlesungsvrrLcichnisse - AHUB-I - entfiillt im weitcren Text. 
' ' Diew Vorl~~ungsnach~chrif t  (HHMIX-5) stamnit \on Buckling. cinein Sohn des u m  die Einfuhrung der Dampfmaschine 

irn prrul3ischen I k r y b a u  \?rdienten Karl Friedi-ich Biickling ( 1750- I 8 12). wnhrschciiilich von Adolf Buckling (1783- 1830). 
der a h  Bcrgelevt bci Weiss hiirtc und aucli in Freiberp studiert h a t .  EI- \vurde spater Oberbergrat in Halle. 
" Hau! lSO4/06/1U. - i 'ber das Zu\tandekoninien dsr  i'bcrwtzung des Lehrbuchs des Franzosen R. J. Hauy (1801) durch 

D. L. 6. Karsten C. S. Weiss und C. J. B. Karsten yibt cier 3. Teil diesel- Artikelserk Auskunft (Hoppe 2000). 
s 1xrei:herte die KI-istallographic niit d rm Bcgriff dcr Zone \vesentlich und bchandeltc sie a b  1816 in Vcroffentli- 

chungen (\Veiss lX19a. 1S19b. 1822a). 
If' Wciss f o l p t ~ ,  Werner such in d r r  Benennung dieses Faches. das cliescr w g e n  ihrer ~Jnvollkoinmeiiheit noch nicht als 

Gcologie. sondrrn \ ortaufig als Geognosic beLeichnete. 



Mitt. Mus. Nat.kd. Bcrl., Geowiss. Reihe 4 (2001) 7 

an. Ob ihm Werner allerdings auch bei der Vor- 
Iesung uber ,,Versteinerungskunde", die Weiss 
nur einmal, im Sommersemester 1816, las, Vor- 
bild war, ist fraglich, da Werner eine gleich- 
namige Vorlesung im Jahre 1799 vor der Stu- 
dienzeit von Weiss gehalten hat. Vielmehr war es 
wohl die Geologievorlesung von G. Cuvier 
(1769-1832), die Weiss 1808 wahrend seines Pa- 
risaufcnthaltes gehort und als eine ,,unterirdische 
oder geognostische Zoologie" und ,,ganz muster- 
haft und fur mich hochst interessant und lehr- 
reich" bezeichnet hatte.". 

Die Vorlesungen von Weiss wurden schon von 
seinen fruhesten Horern, zu denen Friedrich Fro- 
be1 (1782-1852), der spatere bekannte Padagoge 
und Begrunder des Kindergartens, und Karl 
Friedrich Kloden (1786-1856), der spatere Be- 
griinder der Berliner Gewerbeschule, gehorten, 
sehr gelobt.I8 In dieses Lob wurde noch eine an- 
dere Vorlesung von Weiss ausdrucklich einbezo- 
gen, die dieser unter der Rubrik ,,Philosophische 
Wissenschaften" ankundigte. Es handelt sich um 
,,Die philosophischen Principien der gesamten 
Natur-Wissenschaft". Weiss las sie erstmals im 
Sommersemester 1811 und variierte den Titel 
von Jahr zu Jahr etwas. Im Jahre 1814 las er 
,,Philosophische Naturlehre" und der Titel der 
letzten, 1817 gehaltenen Vorlesung dieser Art 
lautete ,,Die philosophischen Grundsatze der all- 
gemeinen Naturlehre". Weiss ful3te bei seiner 
Vorlesung vor allem auf Immanuel Kant 
(1724-1804)'" und fand dafur Verstandnis bei 
dem Berliner Professor der Philosophie Johann 
Gottlieb Fichte (1762-1814), zu dem er ein gu- 
tes Verhaltnis hatte. Er  vermied absichtlich die 
Nennung des Wortes Naturphilosophie, wohl 
weil diese in Verruf gekommen war, u.a. durch 
das Wirken von Friedrich Wilhelm Joseph Schel- 
ling (1775-1854), von dem er sich distanzierte 
(Fischer 1963). Als dann der Philosoph Georg 
Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) den Lehr- 
stuhl fur Philosophie in Berlin im Jahre 1818 er- 

hielt und selbst Vorlesungen uber Naturphiloso- 
phie ankiindigte, gab Weiss seine Vorlesung 
dieser Art auf. 

Uber sein Spezialgebiet, die Kristallographie. 
las Weiss auch bereits von 1811 an. Diese Vorle- 
sung war nicht fur die Bergeleven gedacht. son- 
dern fur speziell Interessierte. Mit ihr stellte 
Weiss seine Forschungsergebnisse auf seinem 
Spezialgebiet vor, die jedoch teilweise, wie schon 
erwahnt, auch in seine Mineralogievorlesung ein- 
flossen. Der Titel der ersten Vorlesung dieser 
Art kennzeichnet sein Anliegen: ,,Kristallogra- 
phie oder geometrische sowie mineralogisch-phy- 
sikalische Theorie der Kristalle und der kristalli- 
nen Struktur". Spater tritt diese Vorlesung unter 
,,Krystallisationslehre" oder ,,Mathemathkche 
Krystallisationslehre", auch einfach ,,Krystallo- 
graphie" auf, schlieJ3lich begann er ab und an 
auch spezielle Themen daraus vorzutragen, die 
an seine Publikationen angelehnt sind. 

Das Generalthema seiner Forschungen ist da- 
raus zu erkennen. Er setzte seine in Leipzig be- 
gonnenen kristallographischen Arbeiten fort, mit 
denen er zuletzt mit seiner Leipziger Antrittsvor- 
lesung (Weiss 1809) wesentliche Erkenntnisse 
bei der Auseinandersetzung mit den Ansichten 
des Franzosen R. J. Hauy erzielt hatte (siehe da- 
zu Hoppe 2000). Im Jahre 1815 wurde dies von 
der Berliner Akademie der Wissenschaften 
durch seine Wahl zum ordentlichen Mitglied ge- 
wiirdigt. Vor diesem Gremium zeigte er dann in 
seiner ersten Abhandlung, dass er mit seiner ma- 
thematischen Behandlung der Kristalle in der 
Lage ist, eine erste in sich geschlossene Systema- 
tik der Kristalle, basierend auf den Kristallach- 
sen, aufzustellen. Auch wenn noch Unvollkom- 
menheiten verblieben2", so stellte dies doch nach 
dem Urteil von P. Groth (1926: 70) einen Epo- 
che machenden Fortschritt dar, da erstmals ein 
einheitlicher Uberblick iiber das bis dahin hcrr- 
schende Chaos der Kristalle geschaffen wurde. 
Diese Arbeit, die Weiss am 14. 12. 1815 in der 

" Weiss teilte dies seinen Geschwistern mit (HASTB-3, Brief vom 6. 7. 1808). '' Frlibel war zu Weiss gckommen, um dessen Ansichten uber die Kristalle. die Mineralkorper und die Erklarung cicr 
physikalischen Naturerscheinungcn kennen zu lernen, und wurde nicht enttauscht: ,,Die Vortrige, nach welchen ich mich 9e- 
sehnt hatte, gaben meinem Geiste und Gemuthe in der Tat, was ich bcdurfte und entwickelten [. . .] immer mehr nieine Uher- 
zcugung von dcm inneren nachweisbaren Zusammenhange aller cosinischen Entwicklung" (Frobel 1862: 105). - KlBden ~ i r -  
tcilte: ,,Vier Jahre lang habe ich unausgesetzt alle seine Vortrage gehort iiber Mineralogie, Kristallographie. Geognosie. 
Petrefaktologie, philosophische Naturlehre etc., und bei keinem meiner Lehrer habe ich so vie1 gelernt, denn t'r fuhrte lief in 
die Natur und tief in das Denken ein. keine andere Vorlesung ist mir so nutzlich gewesen. Die Stunden, welche ich bei Weiss 
verlebte. gehiiren zu den bestangewandten meines Lebens". (Kloden 1874: 326). 

") Kant 1786. - Bereits im Jahre 1803 hatte Weiss in Leipzig uber die Grundsatze der allgenieinen Naturwissenschaften 
gclesen und dazu ein Vorlesungsmanuskript mit dem Titel ,,Kants Metaphysische Anfangsgriinde der Naturwisscnschaft" fur  
das Sommersemester 1803 angefertigt, das erhalten geblieben ist (HASTB-6). 

'(I Der wesentliche Fehler bestand in seiner Ansicht, dass die (nach heutiger Nomenklatur) monoklinen und triklinen Kri- 
stalle rechtwinklige Achscn besitzen. 
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Akademie vortrug. erschien. wie auch alle seine 
spateren kristailographischcn Arbeiten. in den 
Abhandlungen der Akademie der Wissenschaf- 
ten zu Berlin (Weiss 1818)". In einer am 
22. 10. IS18 vorgetragenen Arheit zeigte er, dass 
die von ihm eir?gcfuhrten Symbole fiir die cinzel- 
nen Kristallflachen geeignet sind. die Zugehorig- 
keit der Flachcn ZLI den verschiedenen Zonen 
des Kristalls abzulesen (Weiss 1820). was einen 
weiteren Schritt der Vervollkommnung seiner 
Kristallographic einleitele." 

Die Lehre d.x Mineralogie umfasste naturlich 
auch cntsprecbenden Anschauungsunterricht an 
Originalobjekkn. Da das zuin Mineralogischcn 
Museum der L'niversitat erklarte KGnigliche Mi- 
ncralienkabine it sich anfangs noch am Werder- 
schen Markt bcfand. diirftrn die mineralogischen 
Ubungen. die ixieiss in den Jahren 1812 his 1S14 
ankundigte. dort abgehalten worden sein. wiih- 
rend die Voriesungen in1 Universitatsgebaude 
stattfanden. Nach dem Umzug im Jahre 1814 
kundigtc Weiss keine gesonderten Ubungsstun- 
den mehr an. Bei den1 Umzug war Weiss ubri- 
gens nicht anwesend. da er verspatet nach dem 
Semesterbeginn von der Ferienreise zuruckge- 
koninien war. Dies brachte ihm eine Ruge \om 
Ministerium ein, aul3erdem noch eine zweite Rii- 
ge. weil er gegen die Durchfiihrung des Umzu- 
ges in seiner Abwesenheit und gcgen die vorku- 
fige Aufstellung der Schriinke in seiner Wohnung 
protestierte, d eses Ma1 wegen ..ungehorigen To- 
nes" gegcnube r dem Ministeriurn". 

Fur die Herstellung der Ordnung und der Ein- 
richtung des Mineralogischen Museums stand 
Weiss zun2ch:it nur ein ..Aufwarter" als Hilfs- 
kraft zur Verfugung. Er konnte aber noch 1814 
auBerdem einzn ,.Gehilfen" einstellcn. Fur zwci 
Jahre war es sein Schuler F. Frobel (1782-1852). 
der fur seine freiwillige Teilnahme am Freiheits- 
krieg vom Mi nisterium wegen seiner Mittellosig- 
keit die Zusicherung einer Anstellung nach dem 
Kriege crhalten hatte. was nach Antrag von 
Weiss und Aufstellung einer Instruktion realisiert 
wurde (GSTAB-16. B1. 118-120). Ihm fdgte 

1816 (his 1821) Inspektor Hoffniann, ein ehema- 
liger Leutnant. fiir dessen Versorgung ebenfalls 
das Ministerium aufkommen musste. Hoffmann 
war jedoch wegen geringer Sachkunde fur Weiss 
keine volle Hilfe. zumal cs Weiss an Aiileitung 
fehlen lie0 und Hoffmann infolge niedrigen Ge- 
haltes" gleichgiiltig wurde. So klagte Weiss im 
Jahre 1816 in einem Brief an seinen Freund, den 
danischen Physiker H. C. Orsted (1777-1851) 
(Hoppe 1982: 251). dass ihn die Arbeit im Kabi- 
nett'i sehr ..vom Schriftstellern abhalten" wurde. 

Weiss sorgte aber dafur, dass die Sammlungen 
durch neues Material vervollstandigt wurden und 
sammelte auf scinen Reisen auch selbst. So 
brachte cr IS14 aus den Alpen unter anderem 
..Bavenoer Feldspathkrystalle, meine Lieblinge" 
mit. Diese Feldspatzwillinge verlangten ,,eine 
nicht geringe Ubung, um sie richtig zu entziffern" 
(Weiss 1815). Neben Mineralen durfte er sich 
auch um Vei-steinerungen bemiiht haben, jedoch 
sind Eigenfunde von Weiss fur die Fruhzeit an- 
scheinend nicht zu belegen (Dietrich 1960: 256). 
In dcn Samrnlungcn hat sich aber bereits damals 
palaontologisches Material befunden (Hoppe 
2000)'". Im Jahr 1812 konnte ein Teil der Mineral- 
sammlung des Berliners F. W. Siegfried27 gekauft 
werden und im Jahre 1814 gab es die wertvolle 
Schenkung einer Sammlung niederrheinischer 
Gesteine durch den Arzt K. W. Nose (1753- 
1835). der sich hiichst intensiv der mineralogisch- 
petrographischen Erforschung dieser Gesteine 
gewidmet und daruber mehrfach ausfuhrlich pu- 
bliziert hatte (zuletzt: Nose 1808). Ahnlich der 
Meinung A. G. Werners lehnte er eine vulkani- 
sche Deutung der Entstehung dieser Gesteine ab. 
Nose hatte diese Sammlung fur Bonn bestimmt 
gehabt (Langer 1983), gab sie dann aber nach 
Aussprachen mit Weiss, der ihn 1812 besuchte, 
nach Berlin. In einem Brief vom 2. 8. 1814 an 
A. G. Werner (SBAF-4) berichtete Weiss von die- 
ser Schenkung.ls Gegenuber diesen Erwerbungen 
war Weiss fur die Abgabe an Material, wie es fur 
die 18 13 gegrundete Universitat Breslau verlangt 
wurde. nicht zu gewinnen (Rauiner 1866). 

Die Ahhantllungen der Berliner Akadernie der Wisscnschaften erscliienen o f t  mit  inchrjlhriger Verspltung. 
7 7  

~- Die m.'eissschen S\mholc nurdcn spiiter \on dcni rnglischen Mineralogen W. 13. Miller (IXOI- 1880) in reziproker Form 
\ cr\\endct. E, 5 i i  d die sog. Millerschen Indiics. die noch hrutc m r  Kcnnzeiclinung der Kristallfllchen in Gebrauch stehcn. 

<STAB-16. B1. 125- 132. - Drr Z t i ~ ~ i n i n i e n ~ t o I 3  init  dcm Minisrel-ium sollte nicht  der Einzige blciben. '' Hoftniann richtete 1818 und 182 1 erfolglose Eingahen an das Ministci-ium (GSTAR-17. BI. 57-74), 
~ R'eihs c rn  2 ndte die offizielle Bezeichnung Mincralogischcs hluscum nur sclten. 
- Hicrlir  \v:ii- sogar ein bcsonderer Rauni an1 Ende dcs iistlichcn Hauptllugels dcs UniversitBtsgebludes vorgeschcn. 
- Dci- Renda!it t ind  4liiierallicbhabrr W. E Sicpfricd ( 1734- 1S09) war Mitgrunder dcr Gesellschaft naturforschender 

'' Dort heiRt t ' s  w i t e l :  Die Samnilung schliefit sich ..an die Sarnnilungen aus Auvergne am direktcsten an. und wird neben 

- <  
'0 

7 -  

Frcuncle ZLI Berli 1 uiid Vcr\v..;ilter 1 on dereii nati~rliisto~isclie~i Saiiinilungen. 

r in unscrm Kabinet einen sch(inrn Platz einnehmen", 
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Rose. Gu5tav 

Neumann. Franz Ernst 

Tabelle 1 Schuler von Christian Samuel Weiss (in chronologischer Reihenfolge) 

1798-1873 1817-1820, Diss. 1820 
(erste naturwissenschaftliche 
Promotion an der Universitat Berlin) 

nach Theologiestudium ab 1819, 
Diss. 1826 

1798- 1895 

1800-1889 als Bergeleve 1818-1820 

Gumprecht, 
Thaddaus Eduard 

Kayscr, Gustav Eduard 

Carnall, Rudolf von 

Karsten. Hermann 

1801-1856 ab 1832 

1803- bis 1832, Diss. 1834 

1804-1674 als Bergeleve 1823; 
Dr. phi]. h. c. 1855 

1809-1877 1827-1829 (kristallogr. D~ss. 1829 
in Rostock) 

Quenstedt, Friedrich 
August 

Troschel, Franz Hermann 

Ewald. Julius 

Leichhardt. Friedrich 
Wilhelm Ludwig 

Rammelsberg, 
Karl Friedrich 

Girard, Karl 

1809-1899 1830-1833, Diss. 1836 

1800-1882 1832 

181 1-1891 nach 1830, 4 Semester, 
Diss. 1837 

1813-1848 1834-1837 

3813-1899 ab 1834-1837 

1814-1878 ab 1835, Diss. 1840 

(chemische Diss. 1837) 

Kokscharow. Nicolai von 

Websky, Martin 

Wciss, Christian Ernst 

1818-1893 1844 

1824-1886 1846-1847 als Bergeleve 

1832-1901 ,,letzter" Schuler von C. S. Weiss, 
(kristallogr. Diss. 1860 in Halle) 

Name I Lebensdaten I Studium bei Weiss spatere Etigkcit 
~~~ ~ ~ 

Chamisso, Adelbert von I 1781-1838 1 1812-[1815] 
~ 

Naturforscher und Dichter 

FrRhcl, Friedrich 11782-1852 11812-1814 VorschulpadagogeiKindergarten 

Kliiden. Karl Friedrich 1786-1856 1814-1817 Padagoge, Direktor der Gewerbe- 
schule in Berlin 

Oeynhausen, Karl von 179.5-1865 als Bergeleve vor 1817 Bergbeamter, zuletzt Berghauptmann 
in Dortmund 

(nach Studium in Gottingen) 
/1797-1836 I 1820-1 

Hoffmann. Friedrich Geologe, 1833 a. o. Prof. fur 
Mineralogie an der Univ. Berlin 

Mineraloge, 1826 a. 0. Prof.. 
1839 o. Prof. fur Mineralogie 
an der Univ. Berlin 

Kristallograph und Physiker. Prof. fur 
Physik und Mineralogie in Kiinigsberp. 

Mineraloge und Geophysiker. Prof. in 
Kasan. d a m  Akademiker St. Petersburg 

Mineraloge, Padagogc. 
Kirchenliedforscher 

Kupfcr (Kuplfer), 11799-1865 11816-1819 
Adolf Theodor 

(nach Studium in Breslau 11800-1877 I und Halle) 1824 
Wackcrnagel, 
Eduard Philipp 

Dechen, Heinrich von Bergbeamter. daneben 1834-1841 a. o. 
Prof. d. Geologie an  dcr Univ. Berlin. 
dann Berghauptmann in Bonn 

Privatdozent fur Geologie und 
Geographie an der Univ. Berlin 

Padagoge in Landeshut, Schlcsien 

Bergbeamter. u. a. in Berlin (Dozent d. 
Bergbaukunde), ah 1855 in Breslau 

Prof. der Math. und Mineralogie 
Rostock 

Mineraloge, Geologe und Palaontologe. 
Prof. an der Univ. in Tubingen 

Zoologe und Palaontologe, Prof. an der 
Univ. in Bonn 

Kristallogr. Diss., Geologe und 
Palaontologe 

Geologe, Australienforscher ab 1841 

Chemiker und Mineraloge. Prof. am 
Gewerbeinstitut an der Univei-sitat Berlin 

Prof. der Mineralogie und Geologie 
an der Universitat Halle 

Geologe und Palaontologe. Padagoge in 
Meiningen 

Geologe und Palaontologe, I846 a. o. Prof.. 
1865 0. Prof. an der Universitat Berlin 

Botaniker. Geologe, Sudamerikareiscn, 
Prof. d. Botan. Berlin, dann Prof. Wien 

Palaontologe. Prof. der Mineralogie 
der liniversitiit Breslau 

Adolf H<+z'inrich 

Emmrich, Hemzann 
Friedrich 

Beyrich, 
August Heinrich Ernst 

Karsten, 
Gustav Wilhelm Herritanri 

Roemer, Carl Ferdinand 

Berging. u. Mineraloge, Prof. u. Direktor 
des Berg-Institutes in St. Petersburg 

Bergbeamter, dann Prof. d. Mineralogie 
Univ. Breslau, ab 1973 Univ. in Berlin 

1872 Landesgeologe und Prof. an der 
Bergakademie in Berlin 



10 Hoppc. G.. Geschichte ckr Geonissenschaften. Tcil 1: Mineralogisches Museum unter Christian Samuel Weiss 

Fur Ankaufe stand dem Mineralogischen Mu- 
seum ab 1816 der bedeutende Betrag von 1000 
Talern zur Verj’ugung. Daruber hinaus konnten 
auch Sondermirtel erwirkt werden. Ein solcher 
Fall trat ein, al:; nach dem Tode des bcruhmten 
Cheniikers Martin Heinrich Klaproth am 
1. 1. 1817 dessm wertvolle Mineralsamrnlung 
von den Erben angcboten wurde. Weiss schatzte 
ihren Wert sehl hoch ein, da sie die Originale zu 
den von Klapr,)th in grol3er Zahl angefertigten 
Mineralanalyse.1 und zu seinen Elenientent- 
deckungen enthielt (GSTAB- 18). Die Saninilung 
wurde d a m  fur den gefordertcn hohen Preis von 
12000 Talern gekauft (Hoppe 1989). 

Mit den1 Urnzug in das Universitiitsgebaude 
wurde die Verwendung des zuvor gefuhrten Be- 
sucherbuches. jas noch bis 1813 Eintragungen 
enthalt (Hoppr: 1999). beendet. Spatere Klagen 
lassen crkennt n. dass die offentliche Nutzung 
des Mineralog schen M u s e u m  im Universitats- 
gebaude geringer als im Konigl. Mineralienkabi- 
nett im Munzgebaudc gewesen ist. wo Karsten 
oft selbst Fuhrmgcn gemacht hatte. Der  Zugang 
xu der Sammlung war fur Studierende nur fur 
wenige Stundm wiichentlich gestattet. da der 
Eingang zu dzn Raumen des Mineralogischen 
Muscums dire kt neben den1 Auditorium maxi- 
mum lag und Weiss furchtete. dass es in den Un- 
tcrrichtspauser grol3en Andrang mit schiidlichen 
Folgen geben konnte. 

Wciss hatte besonders in den ersten Jahrzehn- 
ten seiner Tatigkeit in Berlin zahlreiche Schuler. 
denen er, wenii sie bei ihni promovieren wollten. 
vorwiegend kristallogr-aphische Dissertationsthe- 
men stellte. In vorstehender Ubersicht (Tab. 1 ). 
die uber die ganze Wirkungszeit von Weiss in 
Berlin rcicht. sind die wichtigsten Schuler von 
Wciss zusamrnengestellt (teilweise nach T. Lie- 
bisch in Lenz 1910: 111. 311). 

Uber seine unmittelbaren Obliegenheiten hin- 
aus stellte sict, Weiss auch fur Universitiitsaniter 
zur Verfugung und amtierte als Dckan der Philo- 
sophischen Fakultat bereits 181 112. als Rektor 
1818119’”. Sein cntschicdenes Auftreten machte 
ihn hicrfur geeignet. Als Rektor setzte e r  sich 
fur Studenten ein. die eine Nachtmusik zu Ehren 
von F. J. Jahn aufgefiihrt hatten. der der Regie- 
rung durch sein an die Burschenschaftsbewrgung 
a n  knupfendes Turnwcsen unliebsam geworden 
\\ ar. Dadurch wurde cine gerichtliche Verfolgung 
dcr Studenter verhindert. was der Senat nach- 
triiglich billigte 1818/19 (Lenz 1910: 2. Bd.. 
S. 46). Vor solchen und anderen Auseinanderset- 

zungen schreckte Weiss durchaus nicht zuruck. 
Allcrdings liefen diese nicht imrner gunstig fur 
ihn aus. €in solcher Fall ereignete sich innerhalb 
des Rates der Philosophischen Fakultat im Jahre 
1817. als der Sohn des 1814 verstorbenen Philo- 
sophcii Fichte mit einer Dissertation auftrat, von 
der Weiss behauptete. sie ware eine Schrift des 
Vaters des Promovenden. Nach einer Untcrsu- 
chung des Falles wurde diese Anschuldigung als 
..ungeheuerlich” imuckgewiesen (Lenz 1910: 1 .  
Bd.. S. 594). 

A m  Ende dieses Kapitels sol1 noch die Einstel- 
lung von C. S. Weiss zu PreuBen charakterisiert 
werden. Hierfur sind seine Worte in einem Brief 

Ahb.  3. Christian Samuel Weiss (1780- 18%). Portriit in hci- 
herem Lehcnsnltrr. - Fotografische Wiedergabe eines 
OlgemBldes. d a s  sich im Mineralogischen Institut der Techni- 
schcn Hochschule Bcrliii-Charlottenburg befand. Das Origi- 
nal ginp \\ahrscheinlich in1 2. Weltkrieg durch die ZerstOrung 
des Gcbiiudes verloren. - Foto im Bcsib des Mineralogi- 
schen Institutes der Huniboldt-Universitat zu Berlin. Eine 
aiidere Wiedergabe dcs Originals brt‘indet sich bci Schuster 
( 1922. s. 89). 
Fig. .3. Christian Sarnucl Weiss (1780-1856) in late age. - 
Fotografic reproduction of an oil painting, which was in the  
department o f  mineralogy of the Technical University Berlin- 
Cli~rlottenhui-g. The original was probably lost during World 
\\’m I 1  \\it11 the destruction of  the huilding. - Foto in  the 
department ol mineralogy of the Humboldt University Ber- 
l i n .  Another reproduction o f  the original was published by 
Schuster (1922: 89). 
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an Werner geeignet, den er am 24.5.1813 wah- 
rend des Befreiungskrieges, unmittelbar nach der 
am 20./21. 5. 1813 stattgefundenen Schlacht von 
Bautzen, die fur Napoleon noch giinstig ausge- 
gangen war, geschrieben hat, 5 Monate vor der 
entscheidendcn Volkerschlacht bei Leipzig. In 
diesem Brief heifit es (SBAF-4): 

,.Mcine Empfindungen in diescn Tagen und Stundcn groRer 
rweifclnder zogernder unsicherer Erwartungen will ich lhnen 
nur niit wenigem auszudriicken versuchen. Es ware mir sehr 
hart, v o n  einer entschiedcnencn Niederlage der Unsrigen - 
ich meinc der Preuflen und Russen - zu hiiren. Allein da- 
hin. glaube ich, werdc ich nicht zu bringeii seyn, dass ich es 
wiinschen sollte. in dieser Zeit groaer Entscheidung anders- 
wo als hier gcwesen zu seyn. Ich ware unaussprechlich un- 
gliicklich und elcnd gewesen. hatte ich das in Sachsen, und 
dort in (iffentlichem Amtc, erleben sollen. Ich habe mich aus 
dcr Fiille meiner tiefsten Uberzeugung gliicklich gepriesen, 
jctzt dicsem Theile Deutschlands anzugehdren: und kein Au- 
genblick hat darin inich wankend gesehen." 

Insgesamt gesehen, war das erste Jahrzehnt der 
neuen Universitat ein guter Anfang fur Weiss 
(Abb. 3) und das Mineralogische Museum. All- 
mahlich verblasste aber die Neuheit und machte 
eincr nuchterneren Alltagssituation Platz. Wie 
diese aussah, sollte sich sehr bald zeigen. 

Die Entwicklung in den Jahren 
von 1820 bis 1840 - C. S. Weiss und G. Rose 

Dem Staatskanzler v. Hardenberg") war zu Ohren 
gekommen, dass in dcn Berliner Museen von den 
,,Aufwartern" Trinkgclder fur den Eintritt und 
das Zeigen von Objekten genommen wurden, 
weshalb auch die Universitatsmuseen uberpruft 
wurden, um dicse Unzulanglichkeit abzustellen. 
Im Mineralogischen Museum fand der fur die 
Universitat eingesetzte Regierungsbevollmach- 
tigte, der Geheime Oberregierungsrat J. Schulze, 
nach seinem Bericht vom 3.12. 1820 an den Mini- 
ster v. Altenstein3' (GSTAB-17, BI. 45-8) eine 
andere Unzulanglichkeit, und zwar eine zu gerin- 
ge, ganz unbefriedigende ,,Gemeinnutzigkeit" im 

Verhaltnis zu der guten Ausstattung mit Samm- 
lungen, die darin bestand, dass die Sammlungcn 
infolge sehr geringer Zahl von Glasschranken 
nur unter personlicher Aufsicht des Direktors 
Weiss an wenigen Stunden pro Woche besucht 
werden konnten. Zur Behebung dieses Zustan- 
des schlug er vor, in den Raumen des Mitteltlu- 
gels einen mit Glasschranken ausgestatteten 
Ausstellungsteil einzurichten und anstellc dcs 
derzeitigen, aber ungeeigneten Gehilfen Inspck- 
tor Hoffmann, einen voll ausgebildeten Gehilfen, 
oder einen zweiten Professor einzustellen. Die 
Mittel fur die Anschaffung von Glasschrgnken 
waren zu gewinnen, wenn die bei der dringend 
notwendigen Inventarisierung der Bestande ..in 
gewiss sehr grol3er Masse" anfallenden Dublet- 
ten verkauft wurden. Der Minister v. Altcnstcin 
ubernahm die Vorschlage im Wesentlichen. Als 
geeigneten Gehilfen empfahl er dem Staatskanz- 
ler einen befahigten Schiiler von Weiss. Gustav 
Rose (1798-1873), und beantragte zu dessen 
Forderung ein Stipendium fur eine Reise nach 
Schweden und Norwegen. urn die Rose gcbetcn 
hatte (GSTAB 19).32 Die Einstellung Roses ver- 
zogerte sich noch, da seine Reisc vom Februar 
bis zum Herbst 1821 dauerte. Auf ihr besuchtc 
Rose Erzgruben und andere Mineralvorkommen 
und studierte in Stockholm, wo sich bcreits Mit- 
scherlich und sein Bruder Heinrich befanden, die 
bei Berzelius zu hoher Vollkomnienheit ent- 
wickelte Lotrohrmethode. 

In Berlin wurde inzwischen zur Uberbruckung 
der Abwesenheit Roses der Student F. E. Neu- 
mann, ebenfalls ein sehr befahigter Schuler von 
Weiss, im Mai 1821 fur ein Jahr als Gehilfc ein- 
gestellt (GSTAB 17, BI. 87-8), der jedoch bc- 
reits nach 6 Wochen aus familiaren Grunden 
wieder a u ~ s c h i e d . ~ ~  

Im Fruhjahr 1822 verlangte das Ministerium 
von Weiss einen Bcricht uber getroffene Ma& 
nahmen zur Erfassung und VerauBerung von 
Dubletten und zur Katalogisierung der Samm- 

Karl August Fiirst v. Hardenberg (1750-1822) war bis 1821 preuflischer Staatskanzler. 
Karl Freihcrr von Stein zum Altenstein (1770-1840). war seit 1817 preuBischcr Minister fur geistliche. Llnterrichts- Lind 

Medizinal- Angclegeiiheiten. 
- - Die FCirderung von (iustav Rose stand in wciterem Zusammenhang rnit den Bemuhungen des Ministers v. Altenslein. 

den beriihmten Stockholmcr Chemikcr J. J. BerLelius als Nachfolger fur den 1817 vcrstorbcnen Professor der C'hcmie an der 
Berliner IJniversitBt. M. H. Klaproth, zu gewinnen. Da dieser jedoch bei seinem Besuch in Berlin im August 1819 ablehntc 
und E. Mitscherlich zur Berufung empfahl, weil er von diesem geradc durch die Entdeckung der spater Isomoi-phic geiiannten 
Forinengleichheit chcmisch verschiedcner Kristalle auherordentlich bccindruckt war. wurde Mitschcrlich vor seiner endgiilti- 
geii Berufung noch zu weitercr Vervollkomrnnung nach Stockholm zu Berzelius gesandt. Sehr wahrscheinlich war es v. Alten- 
stein dabei zu Ohreii gckomrnen. dass Rose an der Entdeckung Mitscherlichs nicht unwesentlich beteiligt war (Hoppc 2001 ). 

ii Neumann blieb jcdoch mit Weiss in engem Kontakt und konnte dessen Kristallographic durch Projektionsmethoden er- 
ganzen (Neumann 1823). Weiss gestattcte ihm auch. Vortrage zu halten und riet ihm. sich um tine Anstellung zu bcwei-ben. 
Daraufhin wurde er nach seiner Promotion (Neumann 1826, Biermann 1960) als Professor nach Konigsberg berufen ( N ~ L I -  
mann 1904) und entwickelte sich dort zu einern bedeutenden Physiker. 

7? 
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lungsbestande, auf den Weiss am 16.4. 1822 in 
einem hochst aiisfuhrlichen Schreiben antwortete 
(GSTAB-17, BI. 120-127). Hierin versuchte er, 
das Ministeriuni zu bewegen, beide Forderungen 
fallen zu lassen. I 3  sah einen grundsatzlichen 
Unterschied zviscben mineralogischen und zoo- 
logischen Objekten im Hinblick auf ihre Einstu- 
fung als Dubletten. weshalb er die im Zoologi- 
schen Muscum geubte Praxis des 
Dublettenverkaufs3' fur das Mineralogische Mu- 
seum ablehnte. Die geforderte Katalogisierung 
charakterisiertt, er hochst drastisch als die ,,a]- 
lertriibseligste und nutzloseste Scheinarbeit". 
Das Ministerium zeigte sich davon nicht beein- 
druckt und blieb bei den Forderungen (GSTAB- 
17. B1. 130-4). Immerhin sah man aber ein. dass 
die Einstellung eines gut ausgebildeten Gehilfen, 
dem Teilaufgaben ubertragen werden konnen, 
notwendig wurde. 

Die Einstellung Roses als Gehilfe erfolgte 
dann zum 1.10. 1822 (GSTAB-17. B1. 160-3). 
Da ,,in wissenxhaftlicher Hinsicht an ihn groae- 
re Anspruche" gemacht wurden (GSTAB-20. 
B1. I), erhielt t:r das doppelte Gehalt seines Vor- 
gangers Hoffrr ann. Der von Weiss vorgelegte In- 
struktionsentwurf (GSTAB-17. B1. 156-7) schrieb 
an Pflichten fiir Rose u. a. die Erarbeitung von 
Katalogen vor. auch das Verbot der selbststandi- 
gen Sammlungsbenutzung. Letzteres strich das 
Ministerium u-id setzte dafur ein: 

..Da das Ministerium wiinscht. dass der Doktor Rose sich zur 
Lehre der Minerelogie ausbilden und somit als Gelehrter fur 
diese Wissenschaft wirksam seyn moge. so wird ihm zur Ver- 
folgung seiner deifallsigen Zwecke die selbststandige Benut- 
rung des Knniglichen Mineralogischen Museums gestattet:. 

Zwei Jahre spater legte Rose nach einer Mah- 
nung vom Ministerium am 9. 8. 1823 als ersten 
Katalog den der .,Prachtstiicke" vor. Anschlie- 
Bend durfte Rose nochmals eine Reise zu seiner 
Weiterbildung antreten. die ihn von Oktober 
1823 bis August 1824 nach Paris und London 
fiihrte (GSTAB-21, B1. 20, 30, 54-7):'' 

In der Zeit der Gehilfentatigkeit Roses gab es 
zahlreiche Bestandserweiterungen der Sammlung 
durch Tausch. Geschenke und Kauf. Nur die 

wichtigsten davon konnen hier erwahnt werden, 
an erster Stelle die Sammlung, die Rose von sei- 
ner Reise nach Schweden und Norwegen mit- 
brachte, in der auch Material enthalten war, das 
er von seinem Bruder Heinrich und von Berzeli- 
us erhalten hatte. Im Jahre 1820 konnten sibiri- 
sche Minerale und Gesteine aus der Sammlung 
des Bergbeamten F. A. A. Eversmann (GSTAB 
17, B1. 25-6) gekauft werden, sowie eine Samm- 
lung schwedischer Minerale von Graf Lob0 
(Kopke 1860: 279). Auch von Schiilern von 
Weiss kam Material, so von H. v. Dechen und 
K. v. Oeynhausen, das diese in England und 
Schottland 182617 gesammelt hatten (Dietrich 
1960: 255). Zugleich arbeitete Rose an den Kata- 
logen der Mineralsammlung weiter und stellte im 
April 1826 den Katalog der groBen systemati- 
schen Mineralsammlung fertig. Er  erhielt bald 
danach, am 3. 6. 1826, den Titel eines a. o. Pro- 
fessors. blieb aber weiterhin Gehilfe. Ein beson- 
ders ehrenvolles Ereignis fur das Mineralogische 
Museum war dann die testamentarische Schen- 
kung der Meteoritensammlung des am 3.4. 1827 
verstorbenen E. F. F. Chladni, des Begriinders 
der Meteoritenkunde. Chladni erkannte damit 
die Forderung an, die die Meteoritenkunde und 
auch er personlich durch Weiss und durch Rose 
erfahren hatten (Hoppe 1977, 1987b).36 Im Jahre 
1829 entschloss sich die Berliner Gesellschaft na- 
turforschender Freunde, ihre Sammlung an Mi- 
neralien allmahlich aufzulosen, was sich uber 
Jahre hinzog. Das Mineralogische Museum er- 
warb Teile davon, als Erstes im Jahre 1830 3 
wertvolle Proben von Meteoriten (HHMfN-1, 
Band VIII). 

Bedeutendes Material fur die Mineralsamm- 
lung des Mineralogischen Museums stammt von 
der russischen Reise A. v. Humboldts im Jahre 
1829. an der Rose als mineralogischer Reisebe- 
gleiter teilnahm". Dank der groljzugigen Unter- 
stutzung der russischen Regierung konnten um- 
fangreiche Aufsammlungen, vor allem im Ural 
und Altai, gemacht werden. Hinzu kamen noch 
zahlreiche Geschenke, die A. v. Humboldt wah- 
rend und nach der Reise erhielt. Alles das bil- 

.'' Das Zoologische Museum der Berliner Universitat betrieb unter dem Direktor Professor H. Lichtenstein (1780- 1857) 
einen \.om Minist crium gebilligten Dubletienverkauf. 

-" Zur gleichen Zeit war auch Mitscherlich in Paris und London. wo Rose zeitweilig mit diesem zusammen wohnte. - Dic 
Reise Mitscherlic hs war durch Fiirsprache A .  v. Humboldts bei Minister v. Altenstein gefordert worden (Mitscherlich 1896: 

-" Unter ande 'em hatte Weiss fiir die Ausgrabung einer groRen vermeintlich meteorischen Eisenmasse in Aachcn gesorgt 
und Rose bestim nte erstmals Minerale in Steinmeteoriten (Rose 1825). 

Zu dicser Iceise war v. Huniboldt von der russischen Regierung in der Erwartung eingeladen worden, von ihm eine 
fundierte Beguta,:htung der Edelmetallvorkommen des Urals zu erhalten. - Ein weiterer Reisebcgleiter war C. G. Ehrenberg 

~- 

62) .  

.i 7 

( 1795- 1876). 
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dete fur Rose ein umfangreiches Arbeitsmate- 
rial, das er in den nachsten Jahren intensiv unter- 
sucht hat, in erster Linie zunachst die Proben 
aus den vielen besuchten Gold- und Platin- 
gruben. Dies weitete er aber umfassend aus, so 
dass seine zahlreichen Veroffentlichungen und 
sein Reisewerk (Rose 183711842), in dem er die 
Ergebnisse zusammengefasst hat, eine neue Qua- 
litat der mineralogischen Kenntnis des besuchten 
Gebietes darstellten (Hoppe 2001). 

In der Zeit, als Rose in Russland war, bot der 
Berliner Bankier F. Tamnau (1802-1879) den 
Verkauf eines Teils seiner grofien Mineralsamm- 
lung an, der allerdings erst 12 Jahre spater reali- 
siert wurde. Diesem Verkaufsangebot, ebenso 
der Wiederholung von 1831 gegenuber verhielt 
sich Weiss trotz der deutlich gezeigten Aufge- 
schlossenheit des Ministers v. Altenstein sehr re- 
serviert. Weiss nahm an, dass sich Tamnau nur 
von wenig wertvollen Stucken seiner Sammlung 
befreien wollte und hielt auch nach einer Besich- 
tigung, die aber aus Platzmangel nicht vollstan- 
dig moglich war, den angebotenen Teil nicht fur 
das Mineralogische Museum geeignet. Tamnau 
betrieb aber seine Mineralliebhaberei auf hohem 
wissenschaftlichen Niveau und vervollstandigte 
seine Sammlung standig durch grofizugige Kaufe 
bei Mineralhandlern. Erst nach einem im Jahre 
1840 durch ihn wiederholten Angebot, dem er 
ein gemeinschaftliches Gutachten' von Rose und 
Mitscherlich beigefugt hatte, kam der Kauf 1841 
zustande. Es handelte sich um eine Mineral- 
sammlung von 34000 Stuck, deren Preis von 
18000 Talern im Hinblick auf ihre Qualitat als 
moderat eingeschatzt ~ u r d e . ~ ~  

Nach der russischen Reise hoffte Rose, dass 
seine Stellung als Gehilfe am Mineralogischen 
Museum in eine hohere Position gehoben wurde, 
zumal er schon vor Jahren im Protokoll einer mi- 
nisteriellen Inventariiberprufung als Inspektor 
der Sammlung bezeichnet worden war, und 
wandte sich am 22.3. 1832 mit einem Antrag an 
den Minister. In einer Stellungnahme hierzu er- 
klarte Weiss, er habe dieses Ansinnen schon vor 
zwei Jahren, als Rose es ihm nach der Ruckkehr 

von der Russlandreise als Begleiter v. Humboldts 
vorgebracht hatte, als AnmaBung zuruckgewie- 
sen. Auch unterstellte Weiss, dass Rose ihn von 
seiner Position verdrangen wolle, was einen ,,of- 
fenen und unheilbaren Bruch" zur Folge habe. 
Es gelang dem Minister v. Altenstein jedoch, 
Weiss allmahlich zum Einlenken zu bewegen 
(GSTAB-22, B1.27-123), und Rose erhielt eine 
hohere Besoldung als aufierordentlicher Profes- 
sor am Mineralogischen Museum. 

Die Gehilfenstelle war nun frei und wurde am 
24.6.1833 mit E A. Quenstedt (1809-1889) be- 
setzt, der seit 1830 Schuler von Weiss war und 
sich bereits im 4. Studienjahr erfolgreich kristal- 
lographisch betatigte. Er  konnte Weiss n i t  der 
Weiterentwicklung einer Projektionsmethode 
(Quenstedt 1835) ,,uberraschen" (W. Quenstedt 
1941). Ihm fie1 nun unter anderem die Aufgabe 
zu, die inzwischen sehr umfangreich gewordene 
Petrefaktensammlung des Mineralogischen Mu- 
seums zu katalogisieren. Zu einem immer mehr 
steigenden Anteil bestanden die Erwerbungen 
des Mineralogischen Museums aus palaontologi- 
schen Sammlungsobjekten. So enthielt die im 
Jahre 1837 gekaufte Sammlung des verstorbenen 
Berliner Apothekers Bergemann entgegen dem 
publizierten Katalog auch zahlreiche Versteine- 
rungen. Dieser Katalog war 3 Jahre zuvor durch 
einen Schuler von Weiss, E. Kayser, erarbeitet 
und publiziert worden (Kayser 1834)39 und er- 
fasste nur die fast 12000 Minerale der Sammlung 

Besonders bemerkenswert ist, dass es sich 
A. v. Humboldt hat angelegen sein lassen, seinen 
Einfluss, den er als Kammerherr beim Konig 
hatte, fur die Durchsetzung von Samrnlungskau- 
fen fur das Mineralogische Museum zu nutzen 
(Hoppe & Barthel 1986), mehrfach waren es pa- 
laontologische Sammlungskaufe. Dazu gehort 
der Ankauf der aus 400 fossilen Conchylien des 
Pariser Tertiars bestehenden Sammlung Deshay- 
es im Jahre 1832 (GSTAB-22, BI. 22-23), die 
A. v. Humboldt in Paris vermittelt und auch den 
Kaufpreis von 1000 Franc ,,aus eigenen Mitteln 
vorgeschossen" hatte. Ganz besonders wertvoll 

(GSTAB-20, B1. 7-12; GSTAB-23). 

38 GSTAB-21, Bl. 151-4, GSTAB-22, BI. 13-5 und GSTAB-20, BI. 18-35. - Friedrich Tamnau war ein bedeutender Ma- 
Zen der Mineralogie (Groth 1954). Er hinterlieR dem Mineralogischen Museum der Berliner Universitat testarnentarisch 
12000 Taler zu einer Reisestiftung fur mineralogische Sammclreisen (AHUB-2), deren Zinsen bis zur Geldentwertung durch 
die Tnflation etliche Male genutzt wurden, ferner hinterlie8 er dem Gewerbe-Institut, d. h. der Technischen Hochschule Ber- 
lin-Charlottenburg, eine Mineralsamrnlung von 50000 Stuck. Diese ging 1938 nach Darrnstadt, wo sie 1967 im Mineralogischen 
liistitut der Universitat aufgestellt wurde (Paulitsch 1970). SchlieBlich erbte der Enkel A. v. Janson weitere Mineralbestande. 
die 1899 vom Mineralogischen Museum der Berliner Universitat gekauft wurden. 

3y Die Publikation des Kataloges hatte deren Verfasser E. Kayser im Jahre 1834 dazu benutzt, einen Antrag auf Anstellung 
als Gehilfe am Mineralogischen Museum zu stellen. In seinem Gutachten empfahl Weiss ihn fur eine anderweitige Anstellung 
und erklarte Quenstedt fur Berlin als geeigneter (GSTAB-25, B1. 16-20). 



1-1 H(ippr. G,. Geschichte tlcr Geo\~~is~rnschal'tc.n. Tcil 4: Mineralogischcs Museum unter Christian Samuel Weiss 

war aber die 1533 erworbene umfassende pala- 
ontologische S;rmmlung des Gothaischen Ober- 
hofmarschalls E. F. Frhr. v. Schlotheim 
(1764-1832). I n  ihr sind die Originale enthalten, 
anhand denen Schlotheim zahlreiche Arten auf- 
gestellt und beschrieben hat (Schlotheim 1830). 
Es sind vorwie send Versteinerungen von Tieren. 
aber bereits aiich von Pflanzen. ivas ihn  zu ei- 
ncin der Begriinder der Paliiobotanik geniacht 
hat. Fur diese 1 Ankauf hatten sich auch L. v. 
Buch und besonders cindringlich A. 1'. Huniboldt 
eingesetzt (GS'TAB 24. B1. 1-150. auch Dietrich 
1960: 258) .  wobei Letzterer u. a. auf ..die Ar- 
muth uiiserer 'Samnilungen an Petrefaktcn" hin- 
gewiesen hatte (Schuster 1922: 10s). Ferner sind 
die Bemuhungen \'on Weiss in den Jahren 1S.35 
und 1836 zu erwahnen. wodurch die Erwerhun- 
gen von Fahi tenplatten des Chirothcriensand- 
steins aus der Gegend von Hildburghausen miis- 
lich wurden.") 

Im Verlauf tler Katalogarbeiten. bcsonders an -  
hand der Schlotheim-Samnilung. gclang es Quen- 
stedt. sich umlangreiche paliiontologische Kcnnt- 
nisse zu erwerben. und er konnte 1836 niit einer 
Dissertation u ber die Merkriiale der Nautiliden 
promovieren (Qucnstedt 18-36). Der Katalog der 
Pc tre fa k t c nsa I nni 1 ung fert i g 
(GSTAB-25. E % I .  84-S6)." Ails dem ..Quenstedt- 
Katalog-'. der noch heutc genutzt w i d .  gcht her- 
vor, dass die gialaontologische Sammlung des Mi- 
neralogischcn Museums mit bereits I5 980 Num- 
niern paliiozoologischer und 1882 Nummern 
palaobotanisclier Objekte einen bedeutenden 
Umfang hattc (Ktipke 1860: 280). Quenstedt \vur- 
de an die Un versitat Tubingen berufen und ver- 
lieB 18.37 Ber in. Sein Nachfolger als Gehilfe ani 
Mineralogischen Museum wurde H. E Emmrich 
(1815-1879) (GSTAB 25. BI. 79-83). dttr seit 
1835 Schuler von Weiss war. Er promovierte mit 
einer palaont .dogischen Dissertation uher Trilo- 
bite (Emmrich 1839). blieb aher aus familiaren 
Grunden nur  bis zuni Fruhjahr 18.39 und ging 
dann in seine Heimatstadt Mciningen in den 
Schuldienst ( BGhme 1967). Sein Nachfolger als 
Gehilfe wurdc H. Girard (GSTAB-25. B1. 152). 
ebcnfalls ein Schuler von Weiss. dcr IS10 mit ei- 
ncr Dissertation uber Basalte promovierte (Gi- 
rard 1840) und spater als Privatdozent auftrat. 

w ur cle 1 S.3 7 

Im Jahr 1839 gab es am 27. Mai cinen Mu- 
seumsdiebstahl, bei dem Edelmetallstufen und 
Edelsteine im Wert von 2000 Taler gestohlen 
wurden (GSTAB-27: Hoppe 1983). Es war eine 
gezielte Aktion einer Diebesbande, bei der der 
1837 eingetretene Aufwiirter Reichc142 ubcrlistet 
worden war. Die Bande konnte gefasst und das 
Diebesgut teilweise wiedererlangt werden, wobei 
sich der vorhandene Katalog als schr gunstig er- 
\vies. konnte doch Weiss genau angeben, welche 
Gegenstiinde gestohlcn waren. Reichel wurde 
entlassen. obwohl ihm keine Mitwirkung nachge- 
wiesen werden konnte. Als nachster Aufwarter 
wurde dann der ehemalige Unteroffizier Fischer 
eingestellt. 

Die LehrtBtigkeit am Mineralogischen Mu- 
seum ini Zeitraum 1820- 1840 war komplexer als 
im ersten Jahrzchnt. C. S. Weiss, nun am Hohe- 
punkt seiner Laufbahn. setzte zunachst seine 
Vorlesungcn in dcr gleichen Wcise fort. wie er 
sie zuvor entwickelt hatte. E r  hielt einen sechs- 
stundigen Grundkurs Mineralogie, der auch 
Geognosie mit umfasste und sich uber zwei Se- 
mester erstreckte. und dazu noch besondere 
Vorlesungen uber Geognosie und uber Kristallo- 
graphic. Letztcre mit variiereiiden Titeln und In- 
halten. vorwiegend mathematische Kristallogra- 
phie und Kristallonomie, auch beschreibende 
Kristallographie. Nach wenigen Jahren zeigten 
sich verschiedene Abweichungcn von diesem 
Lehrprogramni. Damit ist nicht nur die zusatz- 
lich von ihni gehaltene Vorlesung uber Boden- 
kunde fur Forstleute von 1822 bis 1830 gemeint. 
sondcrn das iiftere Verkurzen seiner Vorlesung 
ubcr Mineralogie seit 1825 und niehrfaches Weg- 
lassen seiner Vorlesungcn zu kristallographischen 
Themen. die er auch nur noch Kristallographie 
nannte. Ferner fallt auf. dass Weiss von 1832 bis 
18-36 in fast jedem Semester mineralogische 
Ubungen ankundigte, die er nur in den ersten 
Jahren der Universitat einige Male genannt 
hatte. I m  Jahre 1835 kam es schliefilich zu einer 
nachhaltigen Einschrankung seines Lehrpro- 
graninies. da er von nun an (mit Ausnahme von 
1838) seine vertiefte Geognosievorlesuiig nicht 
nichr las. Diese Vorlcsung hatte er ganz im 
Sinne Werncrs gelesen. wie eine Nachschrift sei- 
nes Schulers H. v. Dechen aus dem Jahre 1819 
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Abb. 4. Gustav Rose (1798-1873), Portrat, etwa zur Zeit dcr 
russischen Reise; Lithographie von Rohrbach nach einer 
Zeichnung von Paul Burde. - Original im Mineralogischen 
lnstitut dcr Humboldt-Universitat Berlin. 
Fig. 4. Gustav Rose (1798-1873) at the time of his Russian 
travel: lithograph by Rohrbach after a drawing of Paul 
Burde. - Original in the department of mineralogy of the 
Humholdt University Berlin. 

deutlich zeigte,43 und konnte sich zunachst nicht 
von den inzwischen uberholten Ansichten losen. 
Dies musste aber eintreten, als Weiss die von 
dem sachsischen Offizier C. A. v. Gutbier im 
Elbtal festgestellten Uberschiebungen von Gra- 
nit auf Sedimente aufgriff (Weiss 1827), die der 
Lehre Werners entgegenstanden. Eine andere 
Vorlesungsnachschrift von 1 83344 lasst erkennen, 
dass Weiss zwar in der Lage war, die Geologie 
Werners einer Kritik zu unterziehen, aber nicht, 
um eine eigenstandige Vorlesung uber dieses Ge- 
biet zu entwickeln. 

Die Veranderungen der Vorlesungen von 
Weiss sind wohl auch Reaktionen darauf. dass cr  
seit 1825 nicht mehr der alleinige Lehrer der Mi- 
neralogie war. Schon im Jahre 1820 hatte sich 
mit der Promotion von Gustav Rose (Abb.4) 
das Heranwachsen des Nachwuchses von Lehr- 
kraften in der Mineralogie angebahnt. Es dau- 
erte allerdings noch bis 1825, bis Rose niit einer 
vierstundigen Vorlesung uber Mineralogie auf- 
trat. Von 1828 an las er im Sommer- und Winter- 
semester abwechselnd uber Mineralogie und 
,,Uber die Anwendung der Mineralien in der 
Technologie und Pharmazie". Letztere Vorlesung 
lie13 er von 1833 ab fallen und las von da an 
iiber die mineralogische Beschaffenheit der Ge- 
steine, was er bald danach Petrographie und ab 
1837 Geognosie nannte. 

Im Jahre 1833 kam der sehr befahigte Gcolo- 
ge Friedrich Hoffmann" als a. o. Professor nach 
Berlin. Er  war zuvor Privatdozent bzw. a. 0. Pro- 
fesssor an der Universitat Halle und konnte von 
Herbst 1829 bis Fruhjahr 1833, empfohlen von 
L. v. Buch und A. v. Humboldt sowie gefordert 
durch Minister v. Altenstein, geologische Studien 
in Italien und Sizilien betreiben. Danach wech- 
selte er nach Berlin und hielt Vorlcsungen uber 
allgemeine Geognosie, physikalische Geographic. 
Erdbeben und Vulkane sowie auch iiber Verstei- 
nerungskunde, jedoch nur 4 Semester lang. da 
ihn eine schwere Krankheit ereilte, die auch eine 
vorgesehene Harzexkursion mit Studenten un- 
moglich machte. Noch nicht 39 Jahre alt. ver- 
starb er am 6.2. 1836 (Hoffmann 1837: 

Ein weiterer Vortragender war der schon ge- 
nannte F. A. Quenstedt, der im Vorlesungsver- 
zeichnis des Sommersemesters 1837 mit den 
Vorlesungen ,,Allgemeine Versteinerungskunde" 
und ,,Geologische Untersuchungen uber den 
Erdkorper und seine vorweltlichen Geschopfe" 
sowie ,,Petrefactologische Ubungen" auftrat. Da 
er bereits zu Michaelis 1837 ausschied, um nach 
Tiibingen zu gehen, blieb es bei diesem einen 
Semester Vorlesungen. 

XII-XXIV). 

'' Dicses Kollegheft gelangte in das Geologenarchiv des Berliner Geologen E. Haarniann, der es in1 Rahmen eincr aus- 
fiihrlichcn Vorstellung seines (bald darauf durch Brand zerstiirten) Archivs auswertete (Haarmann 1942: 168- 17 1 ). Haariiiann 
glaubte erwarten LLI klinnen, dass Weiss in seiner Geognosievorlesung bereits als Uberwinder von Werner auftrat, und leitctc 
BUS dem Kollcgheft von 1819 iiber Weiss das Urteil ab: ,,Aber als Geologe bedeutete Weiss nichts. [. , , I  Wcrners Lehrc vcr- 
machte e r  unkritisch dcr damaligen Jugend". Ungeachtet der wohl ubertriebcnen Schiirfe der Bewertung wird aber dadurch 
bcstiitigt, dass sich Weiss von Werner noch nicht losen konnte. 

J4 Das von H. Bcyrich stammendc Kollegheft (IIHMfN-6) zeigt, dass Weiss die Lehre Werners vortrug und dabei nicht 
mude wurdc. zugleich auf die Fehler Werners ausfuhrlich hinzuweisen (Hoppe 1982: 249). 

J5 Hoffniann hatte Mcdirin zu studieren begonnen, war aber zur Mineralogic ubergegangen, als cr in Gettingen die Vor- 
lesungen des Mineralogen und Geologen J. F. L. Flausmann horte, und wurde dann in Berlin auch Schiiler von Weiss. Er  
wandte sich danach geologischen Arbeiten zu, vorwiegend iiber Nordwestdeutschland. - Sein Vater, J. G. Hoffmann 
(1765- 1847). war ord. Professor der Staatswissenschaften an der Universitiit Berlin. 
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Es ist auch z u  crwahnen. dass in den Jahren 
von 1835 bis 1341 an der Liniversitat bergbau- 
kundliche Vorlcsungen liefen. die die Bergver- 
waltung sonst ohne Universitatsbeteiligung ver- 
anstaltete. Sie wurden von dem Geheimen 
Oberbergrat H v. Dechen (1800-1S77). eineni 
fruheren Schiilcr von Weiss. gehalten, der von 
Bonn aus fur e nige Jahre an das Ministerium in 
Berlin versetzt wordcn war. Er las als a.  0. Pro- 
fessor im Rahnen der Staats-. Kameral- und Ge- 
werbewissenschaftcn uber Bergbaukunst. iiber 
den Gebrauch der Danipfmaschinen beim Berg- 
bau und auch uber Markscheidekunst. Fur die 
Geowissenscha:'ten war es bedeutender. dass er 
daneben auch Vorlesungen iiber die Grundsatze 
der Geognosie. auch einmal uber die geognosti- 
sche Beschaffcnheit Norddeutschlands ankiin- 
digte. Die Vorlsungstatigkeit v. Dechens in Ber- 
lin endete. als er 1841. nun als Berghauptmann. 
wieder nach Bonn zuruckging. 

Betrachtet n an als Nachstes die wissenschaftli- 
che Publikationstatigkeit von Weiss. so zeigt sich 
in der Periode 1820- 1840 eine Veranderung. War 
sie zuvor durch wesentliche Beitrage zu den 
Grundlagen der Kristallographie gekennzeichnet. 
so verlagerte sie sich nun auf verschiedene Teil- 
fragen der Kri!,tallographie. wie die Ableitung be- 
stimniter Krislallgestalten mithilfe der von ihm 
stammenden Flachensynibole (Weiss 1822a. 1825) 
sowie auf die Elearbeitung der Kristallographie ei- 
niger Minerale. wie zum Beispicl Gips (Weiss 
1822b) oder Staurolith (Weiss 1832).46 Weiss 
machte auch d-n Versuch, die mit seiner naturphi- 
losophischen 13instellung gewonnene Bewertung 
der Kristallach sen als bevorzugte Kraftrichtungen 
zu einer Koh isionstheorie zu erweitern (Weiss 
1834). was er aber nicht zu Ende fuhrte. 

AuBer Weks traten allmahlich auch andere 
deutsche Mincralogen auf, die sich kristallogra- 
phisch betatigten. Zu diesen gehorte der schon 
genannte Schiiler von Weiss. F. E. Neumann. der 
besonders an allgemeinen Problemen der Kri- 
stallographie interessiert war und zunachst mit 
mathematischcn Weiterentwicklungen und Pro- 
jektionsverfahren auftrat (Neumann 1823. 1826). 
aber nach seiiier Berufung nach Konigsberg all- 
mahlich zur F'hysik uberging. Auch von anderen 

Seiten gab es Entwicklungen in der Kristallogra- 
phie, so von F. Mohs (1773-1839), dem Nachfol- 
- ger \'on Werner in Freiberg, der mit einer Kris- 
tallsystematik auftrat (Mohs 1822), in der er 
schiefwinkligc Achsen zuliel3, ansonsten jedoch 
die Systematik von Weiss verwandte, aber unter 
Vernieidung von desscn Benennungen. Weiss ge- 
riet mit Mohs in Streitigkeiten, als er desscn Mi- 
neralsystem, das allein auf mineralogischer Basis 
ohne chemischc Kritcrien beruhen sollte, und 
desscn (wie in der Zoologie iibliche) binare No- 
nienklatur kritisierte (Weiss 1829), was eine 
hochst heftige Auseinandersetzung zwischen 
Mohs und Weiss zur Folge hatte (Mohs 1829/30, 
Weiss 1830). Bedeutender als Mohs war dessen 
Schulcr C. F. Naumann (1797-1873), der von 
Mohs die Schiefwinkligkeit der Achsen bei nied- 
rigsynimetrischen Kristallen ubernahm und von 
1825 an Lehrbucher der Kristallographie (u. a. 
Naumann 1830). Mineralogie und Geologie 
schrieb, aber mit Weiss nicht in Kontroversen 
kam. Seine Art der Bencnnung der Kristallfla- 
chen und der Kristallsysteme war durch Einbe- 
ziehung der Kristallsymmetrie mnemotechnisch 
gunstiger als die von Weiss, sodass sie lange Zeit 
vielfach bevorzugt ~ u r d e . ~ '  Besonders Nau- 
manns Lehrbuch der Mineralogie (Naumann 
1828) war sehr wirksam und ist in zahlreichen 
Autlagen erschienen. 

Allmahlich verlor Weiss die Fuhrung in der 
weiteren Entwicklung der Kristallographie. Teile 
der Ansichten von Weiss stellten sich inzwischen 
als unzutreffend heraus. Vor allem traf es nicht 
zu. dass die genauere Messung der Kristallwin- 
kel ersetzt werden kann durch Berechnungen 
auf der Basis von Quadratwurzelverhaltnissen 
niedriger ganzer Zahlen, da dies nur fur regulare 
Kristalle exakt ist. Auch seine Versuche, in allen 
Fallen niit rechtwinkligem (bzw. hexagonalem) 
Achsen kreuz auszukommen, urn schiefwinklige 
Koordinaten zu vermeiden, bewahrten sich nicht. 
Ferner erwies sich die optische Methode der 
Winkelniessung mithilfe des Reflexionsgoniome- 
ters als unumganglich, da sie bei der Messung 
von Flachenwinkel die hochste Genauigkeit er- 
zielen kann. Auch war es damals nicht berech- 
tigt. Mitscherlichs Feststellungen der Gleichheit 

"' Weitere Pu Ilikationen sind in Poggendorffs Biografiscli-literarisclieiii Handwiirterbuch verzeichnet. - In diese Rich- 
lung reihtc sich Liucli dic Dissertation \'on Rose (1x20) ein. dic das Mineral Titanit heiraf und in der sich Rose zunachsi 
nuch ganz als Sc huler \on U'eiss zeigte. indein er den ..Vei-hcsserungeii" folgle. diz Weiss an  den gemcssencn Kristallwin- 
keln durch r.erin~intlicli bcssere t r iyxmiir t r ixhe.  auf den Quadratuut-rrl \cr.h~ltri is~en niedrigcr Zahlen bcruhencle Ansiitzc 
vornahm. 
" Durch den spgtercn Nachueis cler KI.istallgitternatur eruies sich das auf W'eiss und Miller beruheridc Verfahren den 

Naumannschen Symbolen iiberle9en. 
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der Kristallwiiikel bestimmter Kristallarten 
(Mitscherlich 1820) fur irrig zu erklaren, wie 
Weiss es tat, und schliefllich durfte die Entde- 
ckung Mitscherlichs, dass bei Temperaturveran- 
derungen messbare Veranderung der Kristallwin- 
kel an Gipskristallen, d. h. bei einem nicht 
regular kristallisierendem Mineral, auftreten 
(Mitscherlich 1837), nicht mehr als Messfehler 
abgetan werden. 

Der Charakter von Weiss bewirkte es, dass er 
eigene Fehler und Schwachen nur schwer er- 
kannte. Dies fuhrte zu Aversionen und Handlun- 
gen, die den Lehr- und Forschungsbetrieb un- 
gunstig beeinflussten. Besonders das Verhaltnis 
von Weiss zu Rose war bereits friihzeitig sehr 
gespannt. Ausloser war die enge Verbindung Ro- 
ses mit Mitscherlich, die sich schon bei Mitscher- 
lichs Isomorphieentdeckung gezeigt hatte und 
die weiter bestehen blieb, da Rose das Reflexi- 
onsgoniometer Mitscherlichs fur eigene Zwecke 
benutzen konnte. Es ging so weit, dass Weiss 
versuchte, Rose vom Mineralogischen Museum 
zu verdrangen.4' Auch der Geologe F. Hoffmann 
bekam die Haltung von Weiss zu spiiren, da 
Weiss ihm die Benutzung der Sammlungen fur 
die Vorlesungen. die dieser seit 1833 hielt, nur 
unter seiner Kontrolle gewahren wollte. Hoff- 
mann konnte sich gegen Weiss nicht durchsetzen 
und bat im Marz 1834 den Minister v. Alten- 
stein, personlich einzugreifen (GStAB-22, 
BI. 153-63, 177-84). Dennoch war Weiss nicht 
zu bewegen, Hoffmann uneingeschrankten Zu- 
gang zu gewahren. 

Auch die Studenteii bekamen die Beschrankun- 
gen der Sammlungsnutzung zu spuren. Der Che- 
miker und Mineraloge K. F. Rammelsberg 
driickte spater seine Erinnerung daran in freundli- 
chen Worten so aus (Rammelsberg 1880): ,,Wenn 
nach dem Schluss der Vorlesung einige Lehrbe- 
gierige ihn umstanden, dann war er unermiidlich 
im Demonstrieren, dann war er sogar in der Stim- 
mung, uns zu gestatten, dass wir ein Stuck der 
Sammlung in die Hand nehmen durften". 

Aber auch Weiss selbst empfand die Situation, 
die sich eingestellt hatte, als Belastung. Man er- 
fahrt dies aus Bemerkungen, die er gegen seinen 
fruheren Schiiler F. Neumann aulSerte, als dieser 
ihn am 30. Juni 1834 von Konigsberg aus be- 
suchtc. Daruber schrieb Neumann seiner Frau 

(L. Neumann 1904, S. 300): ,,Eben komme ich 
von Weiss zuruck. [. . .] Weiss ist sehr trube ge- 
stimmt, wegen vieler unangenehiner Verhalt- 
nisse; das geht so weit, dass er sich bedenkt. oh 
er seine Stelle niederlegen sol1 oder sich bcim 
Konige beschweren". 

Tatsachlich kam es am 24. 7. 1834 zu einer 
Beschwerde von Weiss bei Minister v. Alten- 
stein, vorgebracht innerhalb einer 26 Seiten star- 
ken Eingabe, in der er sich ausfuhrlichst zu den 
Forderungen von Hoffmann auflerte und in der 
er seine Haltung hierzu und zu den niehrfach 
erhaltenen Anweisungen des Ministeriums be- 
griindete (GStAB-25, B1. 3-15). Neben den 
Problemen der Beschaffenheit und Unterbrin- 
gung der Sammlung brachte Weiss auch die Ta- 
tigkeit von Rose im Mineralogischen Museum 
zur Sprache, die fur ihn ein Problem darstcllt, 
da Rose ihm die Horer entziehen und seine 
Stellung sowie seine Befugnisse beeintrachtigen 
wiirde. Weiss auBerte dabei auch die Vermu- 
tung, dass moglicherweise die friiheren Verord- 
nungen zur Katalogisierung, Ordnung und df- 
fentliche Benutzung der Sammlung dazu gedient 
haben konnten, ihn zur Niederlegung seiner 
Stelle zu bewegen, und ersuchte den Minister 
um ,,eine einfache und unumwundene Erkla- 
rung" in dieser Hinsicht. 

Rose dagegen glaubte den Schwierigkeiten mit 
Weiss dadurch zu entkommen, dass cr eine ct- 
was andere Richtung einschlagen musste, und 
beabsichtigte eine Vorlesung uber die tcchnische 
Anwendung der Mineralc zu halten. Dies er- 
schien ihm nach dem am 22.10. 1833 eingetrete- 
nen Tode seines Onkels, des Professors der tech- 
nischen Chemie an der Berliner Universitat S. F. 
Hermbstaedt (1760-1833), moglich und er erbat 
die hierfur notwendigen Mittel bei dem Minister. 
Jedoch ging der Minister v. Altenstein aufgrund 
eines Gutachtens Mitscherlichs hierauf nicht ein. 
Dieser hatte dafur pladiert (GSTAB-22, BI. 
146-9), dass Rose bei seiner Richtung bleiben 
solle, da er das von Rose Beabsichtigte in seinen 
Vorlesungen selbst behandelt, und machte den 
Vorschlag, dass Rose seine bisherigen Vorlesun- 
gen auf den Zusammenhang zwischen der Form 
und der chemischen Zusammensetzung der Mi- 
nerale erweitern solle, wofur allerdings auch Mit- 
tel des Ministers notwendig waren.J9 

" Das Vorgehen von Weiss charakterisierte Mitscherlich in einem Brief an Berzelius am 18. 12. 1832 niit den Worten: 
Weiss beniitze ,.die Zeit, in welchcr er Rektor der Universitat i s t  [d. h. 1832133): urn Gustav Rose ganz vom niincralogischen 
Kabinett zu entfernen". (Mitscherlich 1896: 104). '' Im Jahre I834 wurde die Position Roses dadui-ch gcstarkt, dass e r  auf Vorschlag voii A. v. Humboldt als Mitglied i n  die 
Berliner Akademie der Wissenschaften aufgenommen wurde (ABBA-15). 



18 Hc>ppe. G.. Gcschichte dcr Geowissenschaften. Teil -1. Mineralogisches Muscum unter Christian Samuel Weiss 

Der Groll von Weiss gegen Rose schwelte 
noch Iange Ze t weiter. Zur Unterstutzung fur 
seine Mineralog:ievorlesung hatte Rose als erstes 
Kapitel seines Ixabsichtigten Lehrbuchs der Mi- 
neralogie eine kurzgefasste Ubersicht uber die 
Kristallographic, herausgebracht (Rose 1833). fur 
die sich 1838 eine zweite Auflage notig machte. 
Hinweise auf c ie Kristalltheorie von Weiss ent- 
hielt das Buch i c h t  und beschrankte sich auf die 
praktische An\? endung in der Mineralogie. Weiss 
sah dies andtsrs. In einem Brief an seinen 
Freund. den danischen Physiker H. C. Orsted 
(1777-1851) vom 5 .  8. 1838 (Orsted 1920. S. 3-16) 
aul3erte er sich dazu und zu der von ihm enip- 
fundenen Isolicrung in Berlin. Indem er Horaz 
zitierte: .,Tanturn de medio sumptis accedit hono- 
ris!.."' , schrieb :r weiter: 

..Ubripens bcfinde ich niich hier. dem eigentlichen Sinn mei- 
ner Studien nach viillig in der Wuste. Als Kristalloeraphie 
erkcnnt die 1itera:ische Modewelt. die hiesipe nanientlich. 
und Herr \'. Hunitioldt a n  der Spitze. Herr v. Buch ihm fol- 
gend. Herr Mitsch 2rlich ersterem zur Seite ect.. ect. - Herrn 
Gustav Roses Elemente der Xyi-aphiei' [Rose 1833183. die 
jetrt in der zweite 1 Ausgabe ZII habcn sind. Diew Elementr 
der Xgraphie fur  sgt aphische ABC-Schlitzen. \vie ich sie 
Hcrrn v. Humholdt qualifiziert habe. mit den1 ich seitdem auf 
diesen Atilass [hinj  so gut ~vic  ierfallen bin. - In der  M'iiste!. 
liebster Freund!. nuss es nicht einem ehrlichen Menxhen 
endlich so gewordm sein. der  init innigster Neigunp an dyna- 
rnischer Naturforschunp sehangen hat und hiinst . . . ." 

Danach scheinen aber doch ruhigere Zeiten im 
Mineralogischm Museum eingezogen sein. denn 
Rose durfte sic h offenbar mit Billigung von Weiss 
wegen der Genehmigung der Anschaffung eines 
Mikroskopes a m  21. 5.  1838 an den Minister wen- 
den (GSTAB-25. B1. 118-9). Rose verweist in 
dem Antrag z~ nachst auf die erfolgreichen mikro- 
skopischen Studien von Ehrenberg an staubfeinen 
Substanzen und auch auf seine eigenen. mithilfe 
des Mikroskops Ehrenbergs erreichten und be- 
rcits publizierten Ergebnissc an mikrokristallinen 
Niederschlagen (Rose 1837a). Weiter heiBt es 
dort: Schon vor mehreren Jahren hat Herr Profes- 
sor Weiss, die Nothwendigkeit eines Laboratori- 
ums bei der Kiiniglichen Mineraliensammlung 
wohl einseherd. mir dazu auf meine Bitte zwei 
Zimmer in den Entresols [Zwischengeschossrau- 
men] uber de . Mineraliensammlung eingeraumt. 
in welchen ich jedoch alle Einrichtungen ganz auf 
meine Kosten gemacht habe". Rose bittet nun we- 
gen der Kosten. die ihm der Betrieb des Labora- 

toriums auch weiterhin macht, da er selbst fur die 
Reagentien und dergleichen aufkommen muss, 
die Anschaffung eines Mikroskop zu genehmigen 
und die Kosten zu ubernehmen. 

Schliel3lich kam es zur endgultigen Festigung 
von Roses Stellung in Berlin, da er am 
17. 3. 1839 den Titel eines ordentlichen Profes- 
sors der Mineralogie erhielt. Das Mineralogische 
Museum hatte damit zwei ordentliche Professo- 
ren. wobei Weiss der Direktor des Mineralogi- 
schen Museums blieb. 

Die Zeit von 1840 bis 1856 - 
C. S. Weiss, G. Rose und E. Beyrich 

An den Beginn dieses Abschnittes wird eine Ein- 
gabe von Weiss an das Ministerium vom 
12. 11. 1840 (GSTAB 25, B1. 173-4) gestellt, in der 
er darauf hinwies, dass es notwendig ware, Vorle- 
sungen uber Versteinerungskunde, das ,,Funda- 
ment der neueren Geognosie", zu halten, wie sie 
bereits durch Quenstedt begonnen worden waren, 
und empfahl hierfur seinen nunmehr zur Verfu- 
gung stehenden Schuler Beyrich als Dozenten. 

Heinrich Ernst Beyrichs (Abb. 5 )  akademi- 
scher Werdegang (Hauchecorne 1897, Helms 
1997) hatte schon 1831 mit 16 Jahren begonnen, 
als er sich in Berlin immatrikulieren lie13 und 
sich danach unter Weiss bevorzugt der Geologie 
zuwandte. Er  war dann 1834 nach Bonn gegan- 
gen. um sich bei dem Professor fur Zoologie und 
Mineralogie G. A. Goldfuss (1782-1848) und 
dem Professor fur Mineralogie und Bergwerks- 
wissenschaft J. Noggerath (1788-1877) zoolo- 
gisch-palaontologisch zu vervollkommnen, und 
war dann nach zweijahrigen Gelandestudien im 
Rheinland 1837 wieder nach Berlin gekommen, 
wo er mit einer Dissertation iiber Goniatiten des 
Rheinischen Schiefergebirges (Beyrich 1837) 
promovierte. AnschlieRend war er auf eine gro- 
Be Studienreise in die Schweiz, Frankreich und 
Norditalien gegangen. 

Nach seiner Ruckkehr stellte Weiss den eben 
genannten Antrag. Minister Eichhorn"* erklarte 
sich einverstanden, dass uber das neue Fach Ver- 
steinerungskunde Vorlesungen gehalten werden 
und hierfur eine Lehrstelle eingerichtet wird, 
machte aber deren Realisierung von der Geneh- 

"I Der Ausspriich von Horaz bedeutet ctwa: ..So vie1 Ehre fur  \fittelninBiges!" 
" Als AbkuIriing fur  Kristall \bird hier dcr Buchstahe X verlvendet. 
' 2  Nach dern l o d  des Ministers \. Altenstcin am 14. 5 .  18-10 ubernahni J. A .  F. Eichhorn (177Y-1856) im August 1840 das 

Anit als prcuBisc ier Kultusniinister. - In  diesem Jahr \ tarh auch Friedrich Wilhrlrn 111. am 7. 6. 1840 und Friedrich Wilhelin 
IV. (17Y5- 1861) .vurde preuMischer Kiinig. 
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Abb. 5.  Ernst Beyrich (1815-1896). fotografisches Portrat. - 
Original im Paliiontologischen Institut der Humboldt-Univer- 
sitiit Berlin. 
Fig. 5. Ernst Beyrich (1815-1896). fotografy. - Original in 
the department of paleontology of the Humboldt University 
Berlin. 

migung der Fonds durch den Konig abhangig 
(GSTAB-25, BI. 176). Dies zog sich noch hin 
und Beyrich konnte schliel3lich am 18. 5. 1841 als 
Privatdozent tatig werden (Asen 1955: 15). 

Am Ende des Jahres 1841 kundigte der Minis- 
ter eine Erhohung des Etats fur das Mineralogi- 
sche Museum, der bisher 1520 Taler betrug, um 
1200 Taler an (GSTAB 25, B1. 222), zu der 
Weiss einen Vorschlag der Aufteilung einreichen 
musste. Dieser Etatsentwurf (GSTAB-26, BI. 3-5) 
sah Folgendcs an Gehaltern vor: fur den Profes- 
sor G. Rose 400 Taler nebst 200 Taler Mietsent- 

schadigung, fur den (mineralogischen) Gehilfen 
H. Girard 200 Taler, fur den Aufwarter Fischer 
200 Taler und fur einen noch nicht benannten Ge- 
hilfen bei der ,,petrefaktologischen" Sammlung 
120 Taler, ferner an sachlichen Ausgaben der Mi- 
neralsammlung 1200 Taler und der ,,petrefakto- 
logischen" Sammlung 400 Taler.5' Nach diesem 
Etatsentwurf konnte dann verfahren werdcn. 

Die erste Vorlesung, die Beyrich hielt. fand ini 
Wintersemester 1841/42 vierstundig statt und war 
angekundigt als: ,,Allgemeine Versteinerungs- 
kunde, erlautert durch Demonstrationen im Kii- 
nigl. mineralogischen Museum". Beyrich wech- 
selte sie spaterhin regelmal3ig mit einer 
Vorlesung ,,Geognosie mit besondercr Rucksicht 
auf Versteinerungen" ab, las aber mehrfach an 
deren Stelle auch eine speziellere Vorlesung. die 
sich auf bestimmte Fossilgruppen bezog oder re- 
gional begrenzt war, u. a. auf Schlesien, den 
Harz oder die Berliner Gegend. Diese Lehrtatig- 
keit Beyrichs fand mit seiner Ernennung zum 
auflerordentlichen Professor am 26.7.1846 An- 
erkennung. 

Beyrichs Vorlesungen bildeten die geologisch- 
palaontologische Erganzung zu den Vorlesungen 
der Professoren Weiss und Rose. Weiss las uber 
Mineralogie sechsstundig, mehrmals zusatzlich 
auch eine verkiirzte Fassung, und iiber Kris- 
tallographie vierstundig, einige Male in ,,bc- 
schreibende" und ,,rechnende" Kristallographie 
aufgeteilt. Rose las eine funfstundige Mineralo- 
gievorlesung und vierstundig iiber Geognosie 
(Grund- und vulkanisches Gebirge). In den letz- 
ten Lebensjahren kundigte Weiss keine Vorle- 
sung uber Kristallographie mehr an, die dann 
von Rose, allerdings nur einstundig, ubernom- 
men wurde. 

Fur die Bergeleven, oder wie sie auch genannt 
wurden, Bergwerks- und Huttenbeflissene. war 
weiterhin die Teilnahme an der Mineralogievor- 
lesung von Weiss vorgesehen. Fur Letztere wur- 
den aul3erdem Vorlesungen uber Mctallurgie 
und Huttenkunde gehalten, die der Privatdozent 
der Chemie am Gewerbeinstitut und an dcr Uni- 
versitat K. F. Rammelsberg (1813-1899), ein mi- 
neralogisch und technisch orientierter Chemiker. 
seit 1843 hielt.'4 Rammelsberg bot bald auch 

j' Das Gehalt fur  o. Prof. Wciss von 500 Taler (weitere 1200 Taler bezog Weiss von der Bergelevenkasse) wurde aus an- 
deren Fonds gezahlt. - Das Gchalt von o. Prof. G. Rose war noch das Gleiche, wie e r  es als a. o. Professor bezogen hatte. 
auch die Mietsentschiidigung erhielt er bereits seit 1827. E. Beyrich erhielt schliefilich die 120 Taler jiihrlich. 

Ramnielsberg richtete 1846 im Auftrage der Bergbeherdc ein Laboratorium fur metallurgische Chemie und Huttcnkun- 
de am Gewerbeinstitut Berlin ein (Strunz 1970: 18) und setzte seine Vorlesungstatigkeit im Rahmen der Univcrsitiit fur Bery- 
elcven auch spiiterhin regclniiiRig fort. Er wurde 1848 a. o. Professor und 1874 o. Professor dcr Mineralogie und Chemie an  
der Univcrsitiit Berlin. 
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Lehrveranstaltu igen fur Geowissenschaftler an. 
einige Male Lotrohrprobierkunde und seit 1849 
fortlaufend die Vorlesung .,Uber die Anwendung 
der Chemie auf die Geologie" bzw. ..Die chemi- 
schen Grundlehren der Geologie". 

Das von den zuvor genannten Lehrkraften be- 
strittene Programni wurde in der Zeit von 1843 
bis 1853 durch Vorlesungen mehrerer weiterer 
Vortragender erganzt. Als Erster und zugleich 
am langsten tr:,t T. E. Gumprecht (1801-1856) 
als Privatdozent mit geologischen und geographi- 
schen Vorlesungen auf. Er  war urspriinglich 
Weinhandler in Posen gewesen. hatte dann an 
der Universitat in Berlin, u. a. bei Weiss studiert. 
Seine Vorlesungen, die er von 1843 bis 1853 
hielt, hatten die Themen: ,.Allgemeine Geogno- 
sie'' und .,Uber die Charaktere der den Gebirgs- 
formationen eigenthiimlichen Versteinerungen", 
daneben auch ,,Geognostische Geographie von 
Deutschland"."" Gesundheitliche Probleme zwan- 
gen ihn, die Vorlesungen aufzugeben. Von 1845 
bis 1849 trat auch ein jiingerer Schiiler von 
Weiss niit Vor:esungen auf. Es war der bereits 
als Gehilfe erbahnte H. Girard (1814-1878). Er 
las als Privatclozent Vorlesungen iiber Allge- 
meine Geognosie und Geognosie Norddeutsch- 
lands, auch iiher Vulkane und Erdbeben. Im 
Herbst 1849 ging er als Professor der Mineralo- 
gie und Geologie nach Marburg und spater nach 
Halle. Sein Na8:hfolger als Gehilfe am Mineralo- 
gischen Museum wurde Daniel Krull. der schon 
seit 1844 zu Hilfsarbeiten herangezogen worden 
war (GSTAB-26, BI. 224 und 282). 

Interessanter weise findet man in den Vorle- 
sungsverzeichnissen dieser Jahre einstiindige 
Vorlesungen \on drei Professoren verwandter 
Gebiete der Bcrliner Universitat, die jeweils nur 
iiber ein Semester liefen und mit denen sich die 
Vortragenden offenbar den Mineralogen und 
Geologen vorstellen wollten. Es waren im Jahre 
1845 der Cheniiker E. Mitscherlich ( 1  794-1863) 
mit der Vorlesung ..Uber die chemische Zusam- 
mensetzung u i d  Veranderung der Erdoberfla- 
che". in den Jcihren 1846 und 1847 der Anatom 
und Physiologz Johannes Muller (1801 - 18S8)'h 
mit den Vorlesungen ,.Uber fossile Fische und 
Reptilien" bzw. ,.Uber die fossilen Reste der 
Reptilien" uncl im Jahre 1851 der gerade nach 

.. 

Berlin berufene Botaniker Alexander Braun 
(1805-1577) mit der Vorlesung ,,Uber die Flora 
der Vorwelt". Mit dem Jahre 1854 horten alle zu- 
satzlichen Lehrvcranstaltungen auf und nur noch 
Weiss, Rose, Beyrich und Rammelsberg kundig- 
ten Vorlesungen an. 

Die Entwicklung der Sammlungen des Minera- 
logischen Museums im Zeitabschnitt ab 1840 ist 
durch bedeutende Erwerbungen gekennzeichnet. 
Im Jahre 1841 wurde der Ankauf der sehr be- 
deutenden Mineralsammlung Tamnau realisiert, 
der bereits im vorigen Zeitabschnitt naher darge- 
stellt wurde. Im gleichen Jahr konnte der bei 
Griineberg in Schlesien gefallene Meteorit durch 
das Mineralogische Museum gekauft werden. 
Um diesen Kauf kam es zu einem Streit mit dem 
Professor der Mineralogie an der Universitat 
Breslau, E. F. Glocker, der vergeblich versuchte, 
die Zulassigkeit des Kaufs durch eine nicht in 
Schlesien befindliche Institution infrage zu stel- 
lcn (GSTAB-25, BI. 186-220). 

Wie schon im vorigen Zeitabschnitt trat wie- 
derum A. v. Humboldt als Vermittler und Befor- 
derer fur Erwerbungen auf, besonders fur die pa- 
laontologische Sammlung. Speziell trifft dies auf 
eine Sammlung von Teilen ,,colossaler urweltli- 
cher Tiere" zu, die von dem Fossilsammler Al- 
bert Carl Koch (1803-1867) am Missouri in 
Nordamerika ausgegraben und angeboten wur- 
de. Das Erste der Schreiben Humboldts in dieser 
Angelegenheit vom 9. 12. 1843 wird hier wieder- 
gegeben (Abb. 6). Es war an den Kultusminister 
Eichhorn gerichtet und lautet wie folgt (GSTAB- 
26, BI. 41): 

..lch bin durch meine mineralogischen und anatomischen 
Freunde veranlasst ..leider!["] Ew. Excellenz wieder zu belas- 
tigcn. Der Sohn eines Domanen Pachters aus der Gegend 
yon Merseburg hat die groRte aller fossilen Bestien das Mis- 
scirirrru in Nord Amcrika entdeckt und fur 10000 Thaler in 
London verkauft. Er ist mit einem neuen Schaz von Kno- 
chen in Hamburg angekommen, die Prof. Weiss durch den 
kenntnissvollen Dr. Beyrich (angestellt bei dem akademi- 
schen Mineralien Cabinette) will untersuchen lassen. Es 
kommt also jetzt nur auf die Kosten einer Reise von 6 bis 
7Tagen nach Hamburg an. Wir &hen Ew. Excellenz um 
diese Munificenz. um Kosten der Hamburger Reise an! Fur 
den Ankauf der Knochen selbst erlangen wir wohl extraordi- 
naria vom Konig von 3-400 rth aber auch nicht mehr. Ich 
bin inimer unbequem, so wie Sie, theuerste Excellcnz immer 
nachsichtsvoll sind. - Mit innigster Verehrung Ew. Excellenz 
panz gehorsamster A.  v. Humboldt." 

'' Er sah sich wohl mi t  scinen geologischen Vorlesungen in der Nachfolge Dechcns. der Berlin 1841 verlassen hatte. Nach 
dcm Biografisch-literarisehen Handwijrterbuch Poggendorffs. 1. Bd. 1863. Sp. 979. hat er von 1835 his 1840 mit Dechen zu- 
sammen eine geol igische Karte von Norddeutschland herausgegeben. '' Johannes Mi!ller wurde fur das Mineralogische Museum besonders durch die spiitere Ubernahme des palaontologischen 
Teils der \'on ihIn angelegten Sammlunp des Anatomischen Museums wichtig. worauf sein Standbild vor dem Museum fur 
Naturkundc hinwi.ist. 
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Abb. 6. Brief Alexander 
v. Humboldts an Minister 
J. A. F. Eichhorn vom 
9. 12. 1843, die Begutachtung 
der Sammlung von Knochen- 
funden betreffend. - Original 
im Geheimes Staatsarchiv 
PreuMischer Kulturbesitz 
Berlin-Dahlem. 
Fig. 6. Letter of Alexander 
v. Humboldt to the Secretary of 
Culture J. A. F. Eichhorn of 
9. 12. 1843, appraisement of a 
collection of finds of bones. - 
Original in Geheimes Staats- 
archiv PreuBischer Kulturbesitz 
Berlin-Dahlem. 

Humboldts Brief ist mit seinem Appell an die 
Freigiebigkeit (Munifizenz) des Ministers und 
der Anspielung auf den vom Konig zu erhalten- 
den, aber wohl absichtlich sehr niedrig angesetz- 
ten Kaufpreis ein kleines Beispiel seines bekann- 
ten Verhandlungsgeschicks. Auch die weiteren 
Schritte nahm Humboldt in die Hand und beglei- 
tete den Antrag an den Konig Friedrich Wilhelm 
IV. nochmals mit einem Schreiben vom 
2.2. 1844, dem umfangreiche Anlagen beigefugt 

sind (GSTAB-26, B1. 57-90). Humboldt empfahl 
aufgrund von Gutachten den geforderten Kauf- 
preis von 2500 Talern herabzusetzen, aber auf 
,,nicht weniger als 2200 Taler". Eine Kabinettsor- 
der des Konigs vom 17.2.1844 genehmigte den 
Kauf zu diesem Betrag (GSTAB-26, B1. 50). 
Weiss musste dann nach Dresden reisen, wo sich 
Koch aufhielt, um diesem die Zustimmung zum 
erniedrigten Kaufpreis abzuringen, was gelang 
(GSTAB 26, B1. 55).s7 

57 Die Akten offenbaren zahlreiche Einzelheiten, auch Komplikationen bei der Verbuchung des Kaufpreises, die schliefllich 
durch eine weitere Kabinettsorder des Konigs vom 12.10. 1844 behoben werden mussten (GSTAB-26, BI. 108). - Die Dar- 
stellung der Funde von Koch bei Dietrich (1960, S. 275) betrifft im Wesentlichen den 1847 fur das anatomisch-zootomische 
Museum angekauften Hydrarchus, die beriichtigte fehlerhafte Montage mehrerer Tierarten, die im GieMhaus der koniglichen 
EisengieRerei ausgestellt war und erst 1884 dem Mineralogischen Museum iibereignet wurde. Von der Erwerbung im Jahre 
1844 scheint Dietrich keine Kenntnis gehabt zu haben, zumal das Material infolge Brandes eines Dachgeschosses des Mu- 
seums fur Naturkunde im 2. Weltkrieg groBenteils vernichtet wurde. 
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Nicht jede E.rwerbungsabsicht verlief erfolg- 
reich, so entgin:; die groBe Versteinerungssamm- 
lung des Grafer Georg zu Munster (1776-1844). 
die nach dessem Tod fur  36000 f l  Gold nach 
Munchen ging md dort den Grundstock fur die 
bayerische palaontologische Staatssammlung ge- 
legt hat (G. Weiss 1989). Zwar konnte eine 
Sammlung von mehr als 8000 Versteinerungen. 
u. a. aus dem frankischen Jura. von Carl Graf zu 
Munster in Osiiabruck im Jahre 1845 nach Be- 
gutachtung durch Beyrich gekauft werderi 
(GSTAB-20. BI. 48-55. Kopke 1860: 280). je- 
doch war dies riicht die Hauptsammlung von Ge- 
org Graf zu Munster in Bayreuth.'s Ersatzkaufe 
anderer. in  Zuximmenarbeit mit Georg Graf zu 
Munster entstandener Bayreuther Sammlungen. 
die dei- Minister Eichhorn auf Empfehlung L. v. 
Buchs am 29. 12. 1846 beim Konig beantragte 
(Sammlungen Carl Haeberlein zu 9000 rth. A. 
Redcnbacher ;w 6000 fl rheinisch und H. A. 
Braun zu 100:l rth). wurden nicht genehmigt 
(GSTAB-26. Ei1. 64). Bei Dietrich (1960: 262) 
wird das Mun;tersche Material nur in1 Zusam- 
menhang mit den Aufsammlungen von H. F. 
Emmrich mit den Worteii erwahnt: ..Im Q. K. 
[Quenstedt-Ka .dog] ist alles als Goldfuss und 
Munstersche S .mmlung verzeichnet. was in unse- 
rer Hauptsaminlung liegt. Die Abgabe erfolgte 
bis 1850." 

Der ,.Verlust" der groBen Munsterschen 
Sammlung. den A. v. Humboldt beklagte. bewog 
ihn. noch bevcr die Ersatzksufe scheiterten. sich 
fur den Kauf der hochst wertvollen Versteine- 
rungssammlun 4 des Forstrates Heinrich Cotta 
( 1763- 1844) einzusetzen. des Grunders der 
(spateren) For stakademie i n  Tharandt (Dietrich 
1960: 271: Barthel 1980). Sie wurde im Jahre 
1846 nach den1 Tode Cottas erworben (GSTAB- 
26. B1. 118-171) und bestand vor allem aus zahl- 
reichen fossilen Holzern. daneben auch aus an- 
deren palaobotanischen und -zoologischen Ob- 
jekten, wie der Katalog aus den1 Jahre 1845 
ausweist. Aufgestellt wurde Letzterer von Bern- 
hard Cotta. cem Sohn des Sammlers. der seit 

1842 Professor fur Geognosie und Versteine- 
rungslehre an der Bcrgakadcmie Freiberg war. 
Auch bei dieser Sammlung gab es Schwierigkei- 
ten bei der Aufbringung des geforderten Kauf- 
preises \'on 4000 Taler, den A. v. Humboldt in 
einem Brief an  den Konig als ,,maBig" charakte- 
risierte (GSTAB-26, B1. 162). Nach Verhandlun- 
gen nahm der Kaufpreis schliel3lich einen weit 
niedrigeren und recht eigenartigen Betrag an, 
der den Rest des Dispositionsfonds des Kiinigs 
fur  das Jahr IS45 darstellte.'" 

Insgesamt ist diescr Zeitabschnitt im Mineralo- 
gischen Museum durch den Ausbau der Verstei- 
nerungssamnilung gekennzcichnet. Die aufblu- 
hende Palaontologie, die sich zunachst vor allem 
auch unter den Hiinden von engagierten Liebha- 
bern und Sammlern entwickelt hatte, war inzwi- 
schen zu ciner anspruchsvollen Wissenschaft ge- 
worden und hatte zugleich entsprechende 
Notwendigkeiten der Materialsammlung mit sich 
gebracht. Es war ein Prozess, der auf dem Ge- 
biet der Mineralogie sehr vie1 fruher abgelaufen 
ist. AulSer den genannten Sammlungszugangen 
und eigenen Aufsammlungen gab es noch einige 
kleinere Kiiufe (Kopke 1860: 280). die aus dem 
Etat des Mineralogischen Museums erworben 
werden konnten, auch Geschenke waren dabei. 
Weitere Sammlungsbeschaffungen scheiterten, da 
der Staat kein Geld mehr zur Verfugung stellte, 
so fur die Sammlung fossiler Pflanzen von H. R. 
Goeppert in Breslau, die am 15. 12. 1842 angebo- 
ten wurde (GSTAB-26, B1. 18-37), sowie die 
Versteinerungssammlung Haeberlein in Pappen- 
heim. woriiber es in den Jahren 1846 und 1847 
Schriftwechsel gab (GSTAB-26, u. a. B1. 148. 

In diesen Jahren kam es in Berlin zu Bestre- 
bungen. ein uber die etablierten Institutionen 
hinaus wirkendes gesellschaftliches Forum zu 
griinden. das speziell fur die Begegnung und Be- 
tatigung aller an den Geowissenschaften Interes- 
sierten gedacht war. An sich gab es bereits seit 
1773 die Berliner Gesellschaft naturforschender 
Freunde. die neben ihren Vorstandsmitgliedern 

166. 215)."" 

i\ Gcorg Grnf zu Miiiistilr wurde i n  Schloss Langelagc hei Osnahriick geboren. Er  war seit 1806 b 2~ sejneni 'rode im 
staatlichen Dims Bayreuths tiitip uncl entuickelte sich ciort %ti cinrni bedrutenden Sainiuler und Pal <)l11ologen, Er haute 
auch andere S a m  iilungen auf. so die der Stadt und drs Kreises (G. Weiss I9W). - Lcopold v. Buch kaiintc den hohen Wert 
dcr Sammlung dc.; Grafen Georp zu Munster und hat sie niehrfach einpehrnd studicrt (HHMfh-4). 

"' Der gezahl[l, Knufprcis betrug 3111 Taler. 51 Silberproschen und 3 Pfennige und war in diescr HBhe durch Kabinetts- 
order \om 1 1 .  5 .  846 (GSTAB-7h. BI. 165) genehinipt \\orden. Dicsen ..kruninien" Betrag hattcn die Kosten einer Reise von 
Dr. (F. H.] Troschcl im Dispositioiisfonds henirkt .  

An dicser Siclle beginnt in der Chrlicfei-unp der Stnntsaktcn iiber das Mineralogische Museum. die bis dahin vollstiin- 
dip ist (Bd I = GSTAB-16 bi\ Bd. 7 = GSTAB-26). durch Fehlen des Bandes X rine empfindliche Liicke. Sie hetrifft die Jahre 
IS50 his 1x56 ur-d a i rd  nur  teiheisc durch Angaben hei Kiipke (1860) und Dietrich (1960) ocler durch Akten iiher den 
Disposition.;~ond~ des K(inigs (CiSTAR-10) u. a,. iihrrbriickt. 

ill 1 
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(maximal 12, die sog. ordentlichen Mitglieder) 
zahlrciche weitere Mitglieder aufnahm. Sie war 
ursprunglich eine Vereinigung von Liebhabern 
aller Richtungen der Naturkunde, die sich durch 
gemeinsame Bemuhungen belehren wollten und 
hatte besonders zu Zeiten D. L. G. Karstens vor 
allem durch dessen Aktivitat auch fur die Mine- 
ralogie (im weiten Sinn) Bedeutung bekommen. 
Auch kamen ausgewiesene Wissenschaftler all- 
mahlich starker hinzu, so auch Weiss, Rose und 
Beyrich. Diese Gesellschaft konnte aber ange- 
sichts der Entwicklungen und Spezialisierungen 
in den Wissenschaften die in sie gesetzten Er- 
wartungen inzwischen nicht mehr hinreichend er- 
fiillen. SchlieBlich wandte sich eine Gruppe von 
13 Berliner Personlichkeiten im Juli 1848 - 
4 Monate nach den revolutionaren Vorfallen in 
Berlin - mit einem Aufruf zur Griindung einer 
ausschliefllich der Geologie gewidmeten Gesell- 
schaft, die auch Angehorigen verwandter Wis- 
senschaften wie Mineralogie u. a. offen stehen 
sollte, an die Offentlichkeit." Der Aufruf hatte 
groflen Widerhall und am Ende des Jahres 1848 
kam es dann zur Grundung der Deutschen Geo- 
logischen Gesellschaft. In dieser Gesellschaft wa- 
ren auch Personen aus Nachbargebieten, wie u. 
a. Mineralogie, zugelassen, insoweit sie zur Geo- 
logie beizutragen gewillt waren. Damit zeigte 
sich die Gesellschaft realistischer, als die staatli- 
chen Institutionen, wo Mineralogie, wie zu Zei- 
ten A. G. Werners, als ubergreifender Begriff 
verwendet wurde.h2 Als erster Prasident wurde 
L. v. Buch gewahlt, der dies als Altersehrung 
auffasste. Er  stand der Gesellschaft bis zu sei- 
nem Tode am 4.3.1853 vor. Sein Nachfolger 
wurde Beyrich, der bereits bei den Grundungs- 
verhandlungen iieben R. v. Carnall federfuhrend 
tatig gewesen war. 

Leopold von Buchs Tod war Anlass fur A. v. 
Humboldt, sich dafur einzusetzen, dass dessen 
wertvolle wissenschaftliche Hinterlassenschaft 
der Wissenschaft durch staatlichen Ankauf erhal- 
ten blieb. Eine spezielle Akte des Staatsarchivs 

enthalt neben umfangreichem Schriftwechsel und 
Gutachten einen eindringlichen Begleitbrief von 
A. v. Humboldts an den Konig (GSTAB-28. BI. 
31/2), der wesentlich zur Durchsetzung des An- 
kaufs beigetragen hat. In diesem Brief nennt 
Humboldt seinen dahingeschiedenen Freund, 
,,den grol3ten und weltberuhmtesten Geognosten 
unseres Zeitalters". Der Ankauf fur das Mincra- 
logische Museum gelang und bei Kopke (1860: 
280) ist aufgelistet: ,,Leopold v. Buchs Sammlun- 
gen von Versteinerungen, Mineralien, Gebirgsar- 
ten, Karten und Bucher, angekauft 1853 fur 
15000 Thlr., die palaontologische Sammlung aus 
8800 Nummern bestehend''.63 

Im Jahre 1853 kam es dann noch zum Ankauf 
einer weiteren Sammlung von Versteinerungen, 
die der Privatdozent der Botanik in Berlin Her- 
mann Karsten (1817-1908) bei Studienreisen in 
Venezuela und Columbien zusammengetragen 
hatte (Dietrich 1960: 277). Fur Beyrich brachten 
die palaontologischen Erwerbungen einen erheb- 
lichen Aufwand an Katalogisierung und Einran- 
gierung in die bestehende Sammlung, wodurch 
aber die Nutzbarkeit der immer bedeutender 
werdenden Bestande gesichert wurde. AuBerdem 
hat Beyrich in den Jahren 1842 und 1843 Kartie- 
rungsarbeiten in Schlesien ubernommen. Danach 
beschaftigten ihn fur einige Zeit besonders Trilo- 
biten, und schliel3lich fand er sein wichtigstes Be- 
tatigungsfeld im norddeutschen Tertiar mit sei- 
nen Versteinerungen (Beyrich 1848, 185314). auf 
das er auch spater mehrfach zuruckkam. Seine 
wissenschaftliche Tatigkeit fand im Jahre 1853 
durch seine Aufnahme in die Berliner Akademie 
der Wissenschaften Anerkennung. 

Rose hatte sich mit seinem bereits erwahnten 
Reisewerk iiber die Russlandreise, an der er 
1829 als Begleiter von A. v. Humboldt beteiligt 
war, einen Namen gemacht (Rose 1837/42), vor 
allem durch die dainit verbundenen zahlreichen 
Untersuchungen an Mineralen. In dieser Weise 
war Rose weiterhin tatig. Seine zahlreichen Pu- 
blikationen erschienen vorwiegend in den von 

'I' Die 13 Initiatoren standen samtlich in Beziehungen zum Mineralogischen Museum der Universitat Berlin und skid his 
auf einc Ausnahme im vorliegenden Artikel bereits erwahnt worden. Die Ausnahme ist: Ernst August Graf von Beust 
(1783- 1859). seit 1840 als Oberberghauptmann Leiter der Berg- Hutten- und Salinenverwaltung des preuliischen Staates in 
Berlin. - Die Griindungsvater waren in alphabetischer Ordnung: E. A.  Graf v. Beust. H.  Beyrich, L. v. Buch, R. v. Carnall. 
C. G. Ehrenberg. J. Ewald. H. Girard, A. v. Humboldt. C. J. B. Karsten, E. Mitscherlich, Joh. Miiller, G. Rose und C. S. Weiss. 
(Kaemmel 1998). 

h2 Sogar noch 1865 war dies der Fall, als Beyrich zum ord. Professor fur Mincralogie berufen wurde. 
Erganzend ist zu v. Buchs Nachlass zu erwahnen, dass v. Buch in friiher Zeit, als D. L. G. Karsten noch lebte. mehrere 

von ihm geschaffenc Sammlungen dcm Konigl. Mineralienkabinett, darunter eine Gesteinssammlung aus der Auvergne. iiber- 
geben hat (Hoppc 1999). Spater. unter dem Direktorat von Weiss, hat er sich in dieser Hinsicht zunehmend zuruckgehalten, 
obwohl er doch ehemals Weiss als Nachfolger von Karsten eindringlich empfohlen hatte. Die personlichen Bcziehungen zu 
Weiss hatten sich aber erheblich getrubt (Beyrich ISSO), wozu wohl u. a. auch das engstirnige Verhalten von Wciss bei der 
Gestattung der Sammlungsnutzung beigetragen haben durfte. 



31 Hc ppe. G.. Geschichte der Geo\s issenschaften. Teil 1: Mineralogisches Museum unter Christian Samuel Weiss 

seinem Freundt, dem Physikcr J. C. Poggendorff 
(17Y6- 1877). herausgegebenen Annalen der 
Physik und Cht mie. Bevorzugt behandelte er die 
Minerale von imifassendem Standpunkt. um zu 
einer Synthese ihrer chemischen. physikalischen 
und kristallogr iphischen Erscheinung zu koni- 
men. Beispielhaft ist seine Monographie iiber 
den Quarz ( R x x  1844). SchlieBlich iiberwand 
Rose mi t seine ~n . . Kr y s t al lo-c he m i sc he n Miner al- 
system" (Rose 1852)h4 die Einseitiskeit der  frii- 
heren Mineralsysteme. sowohl dcs ausschlicfilich 
chemischeri Sy:;tems von J. J. Berzelius. als auch 
des naturhisto k h e n  Systems von Mohs. mit 
dem A.  G. Wxnei-s Verfahren der Erkennung 
der Minerale inithilfe dcr iiuBerlichen Kennzei- 
cheii zuni Systc ni erhoben wurdc. 

Mit den Publikationen. die Weiss weiterhin bis 
in sein letztcs Lebensjahr (Weiss 1855) heraus- 
brachtc und die cr. wemi auch nicht mehr aus- 
schlicf3lich. in den Abhandlungen der Berliner 
Akadeniie erscheinen IieB. ergiinzte er seine 
kristallographi5chen Erkenntnisse in speziellen 
Punkten und hehandelte einzelne Minerale und 
Mineralgruppen. Seine friiheren Hohepunkte er- 
reichte er daniit allerdings nicht mehr. A n  sei- 
nem Lebensende war e r  46 Jahre l a~ ig  als Direk- 
tor des Mineralogischen Museums tsti, 0 ~ *ewesen. 
eine Dauer dcr  Dienstzeit. die niemals wieder 
von seinen r\ achfolgern erreicht nurde."5 Im 
Laufc dieser Zeit hatte es in den Geowissen- 
schaften deutliche Veranderungen gegeben. So 
hatten sich a r  fangs kaum spiirbare Richtunsen 
kraftig entwickelt. woran Weiss selbst auch zum 
Teil aktiven Anteil hatte. die mineralogische 
Kristallograph e. die Geologie und die Palaonto- 
logic. Es war t,in Prozess. dessen personelle Kon- 
sequenzen voii Weiss bei seiner ..strengen und 
intoleranten Dcnkungsart" (Oersted 1920: 356) 
anfangs nicht ichtig erkannt und akzeptiert wur- 
den. Er war b:i seiner Berufung in der  Lage ge- 
wesen. das getmite Gcbiet der danialigen Mine- 
ralogie allein .IU vcrtreten und war nicht gewillt. 
sich von seint r Alleinvertretung zu trennen. Er 
konnte aber auch auf seinem eigenen Gebiet 
nicht mehr voll mit dcr Zeit mitgehen und hatte 
bis zuletzt niclit damn gedacht. ein Reflexionsgo- 
niometer anzuschaffen. obwohl die kristallogra- 

phisch-mineralogische Arbeit ohne ein solches 
Gerat eigentlich nicht inehr denkbar war. Die 
Kampfe. die Weiss mit Rose und anderen aus- 
focht. flauten aber in den letzten Jahren ab. Ro- 
ses Toleranz hatte das Nebeneinander der  bei- 
den. charakterlich so verschiedenen Partner 
nioglich geniacht. Den  standigen Argwohn, ver- 
drangt zu werdcn, entwickelte Weiss dann bei 
dem vicl jiingeren Beyrich als Vertreter der  geo- 
logischcn Palaontologic offenbar nicht. 

Was iii i  Ubrigen den miindlichen Vortrag von 
Weiss betrifft. so urteilte sein Jetzter" Schiiler, 
sein Neffe C. E. Weiss (1880): ,,Sein Vortrag war 
bis in das lctzte Semester von gleicher Lebendig- 
keit und Frische. sodass man oft hatte meinen 
k<jnnen. alle die vor dem Horer entwickclten 
Gesetze seien soeben erst von ihm entdeckt wor- 
den." Auch ein anderer spater Schiiler, der  iiber- 
nachste Nachfolger von Weiss, M. Websky, wur- 
digte anlasslich der  Feier von desscn 100. 
Gcburtstages die grol3e Popularitat des Vortrages 
seines Lehrers Weiss, der  im Aufbau der  Kris- 
talk. a k i n  schon von der auaeren Wahrneh- 
mung  ausgehend. die Krafte sah, die als letzte 
Konsequenz den Aufbau der Erde  bewirkten, 
und der  hoffte. in dem Kleinsten die Gesetze des 
CJroUeii zu ergrunden. Er  fugte aber auch an, 
dass Weiss den eigentlichen speziellen Ausbau 
seines Systems anderen uberlassen hat (Websky 
1880). So ergab sich, dass der  Ruf des Bcrliner 
Mineralogischen Museums bei aller berechtigten 
Wiirdigung der  kristallographischcn Leistungen 
von Weiss angesichts des Riickgangs von dessen 
Wirksamkeit schliel3lich wesentlich von Rose 
und dancben bereits auch schon von Beyrich be- 
s t i mni t w urde. 

A m  1. Oktober 1856 verstarb C. S. Weiss. E r  
hefand sich auf einer Urlaubsreise mit seiner 
Frau ini bohmischen Eger und fand dort seine 
Ruhestiitte"6. Sein Nachfolger im Mineralogi- 
schen Museum der  Berliner Universitat wurde 
erwartungsgemii1.Z Gustav Rose. 

Die Fortsetzung vorliegender Artikelserie, ihr 
5.  Teil, sol1 den weiteren Fortgang des Mineralo- 
gischcn Museums bis zum Bezug des neuen Ge- 
baudes fur die naturkundlichen Sammlungen der  
Univei-sitat und die damit verbundcnen Auftei- 

I" Das Cirundy c i A p  de\ Systems \ u i i  Rose t'ini1t.t sich noch hcute i n  den ..Mincralogischen Tabellen" von H. Strunz wieder. 
das  dicwi- als cin spdterer Uachfolger yon Rose iii i  der plcichen Einrichtunp der Universitiit Berlin im Jahre I942 geschaffen 
hi i t .  Diew Tahellc n \\urden in m e h r w x  Aut l a~en  his in die heutipc Zeit crvollkommnet. 

Nur Row \4'ir L u a r  liinger. 4) Jahrr \mi  IS21 bis 1x73. am ?rIinrralogischen Museum tiitig gewesen, aber nur 17 Jahre 
als Direktor. 

'"' (1. S. Wciss . \  urde in Egcr (hetitc A<. Tschcchien) hrerdigt. Seine C;rohsielle blieb nicht erhalten. da der Friedhof bereits 
lange \ OI. d c m  2.  L f ~ c l t h r i c ~  in eiiie Grunanlarc uiiigeu andell \\ ~ii-de. 

h i  



Mitt. Mus. Nat.kd. Bcrl., Gcowiss. Reihe 4 (2001) 25 

lung des Mineralogischen Museums in anfangs 
drei Abteilungen und schliefilich zwei selbststan- 
dige geowissenschaftliche Einrichtungen der Uni- 
versitat Berlin darstellen. 
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Handschriftcn-Abteilung der Staatsbibliothek PreuRischer 
Kulturbesitz in Berlin 

HASTB-3 = Nachlass C. S. Rricfe an seine Geschwister. 
HASTB-6 = Nachlass C. S s, Manuskript ,,Kants Meta- 

physischc Anfangsgrunde der Naturwissenschaft", 23 Seiten. 

BI. 164. 

BI. 9-11. 

18. 

HASTB-7 = Nachlass C. S. Weiss, Brief an das Deparlemrnt 
fur den Kultus und offentlichen Unterricht voni 28. 2. 1814. 

Historische Handschriftensammlung des Museums fur Natur- 
kunde 

HHMfN-1 = Bestand GnF, Tagebucher dcr Gesellschaft na- 
turforschender Freunde Berlin. 

HHMtN-4 = Bestand Palaontologisches Museum. Tagehu- 
cher von Leopold v. Buch. 

HHMfN-S = Bestand Paliiontologisches Museum, Kollegheft 
von Buckling uher die Vorlesung Oryktognosie von C. S. 
Weiss, begonnen am 8.5. 183 1, 242 S. 

HHMfN-6 = Bestand Paliiontologisches Museum, Kollcghcft 
von H. Beyrich uber die Vorlesung Geognosie von C. S. 
Weiss von 1833. 

Schriftgutsammlung der Technischen UniversM Bergakade- 

SBAF-4 = Handschriftlicher Werner-NachlaR, Brieie an Wer- 
mie Freiberg 

ner, Briefe von C. S. Weiss. 
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