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Vorrede. 

Seitens heimischer und auswartiger Gelehrter erhielt ich in den letzten 
Jahren wiederholte Aufforderungen, auch meine seit 1913 verfaBten 
geschichtlichen Abhandlungen in einem Sammelbande zu vereinigen: 
fleien sie doch fUr den einzelnen Forscher so gut wie unzuganglich, da sie 
wahrend und nach der Kriegszeit in verschiedenen Zeitschriften er
schicnen, die man heute kaum oder gar nicht mehr zu beschaffen vermag. 
Dies trifft tatsachlich zu, und da auch die sparlichen Sonderabdrucke 
vollig erschopft waren, muBte ich seit langerem die Wiinsche so mancher 
Fachgenossen unerfiillt lassen, namentlich auch auslandischer, die sich 
an mich wandten "unter Berufung auf die Besprechungen durch die 
Herren Prof. Dr. A. MIELI in Rom und G. SARTON in Cambridge (Mass.}". 

Aus sachlichen Griinden schien daher die Herausgabe des vorliegenden 
Buches gerechtfertigt; daB sie aber auch verwirklicht werden konnte, 
und zwar trotz aller derzeit herrschenden Schwierigkeiten, ist allein 
der Firma JULIUS SPRINGER zu verdanken, die auch in diesem Falle 
die vorbildliche Fiirsorge und den riihmlichen Mut bewahrte, durch die 
sie der deutschen Wissenschaft schon so hervorragende Dienste leistete. 
Erleichtert wurde ihr der EntschluB durch zustimmende AuBerungen 
del' HH. Geh.-Rat Prof. Dr. K. SUDHOFF und R. WILLSTATTER, fiir 
die ich beiden Genannten ganz auBerordentlich verbunden bin. 

Der Band enthalt, wie das Inhaltsverzeichnis aufweist, 36 kleinere 
und groBere Abhandlungen, darunter auch die, wie ich glaube grund
legenden, iiber die Entdeckung des Alkohols und der Mineralsa.uren, 
deren Ergebnisse die Historiker der Chemic und Medizin schon sehr 
allgemein anerkannt haben. Umarbeitungen oder Abanderungen von 
Belang unterblieben, vielmehr wurden nUf einige ganz kurze Zusatze 
beigefiigt und einige Versehen verbessert; besondere Bemerkungen habe ich 
nicht anzuschlieBen, es sei denn, daB der Aufsatz iiber DANTE auch im 
DANTE-Jubilaumshefte des von Herrn Prof. Dr. A. MIELI herausgegebenen 
"Archivio di Storia della Scienza" Aufnahme fand (Bd. 3, S. 45; 1921), 
dort aber unter wortlichem Abdrucke aller angefUhrten Belegstellen. 

Nach dem Erscheinen meines Werkes "Entstehung und Ausbreitung 
der Alchemie" verlieh mit die PreuBische Akademie der Wissen-
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schaften in Anerkennung meiner gesamten geschichtlichen Arbeiten 
die LEffiNIZ-Medaille, und sprach hierbei die Erwartung aus, ich werde 
auch fernerhin in weiterer Tatigkeit nicht nachlassen. Um zu bewahren, 
daB dies mein Bestreben blieb, sowie um der Akademie innerhalb der 
Grenzen, die dem in der Industrie Tatigen die gegenwartigen Verhalt
nisse ziehen, ein bescheidenes Zeichen meiner Dankbarkeit darzubringen, 
erbat ich die Erlaubnis, ihr den vorliegenden Band widmen zu diirfen; 
sie erteilte sie, noch durch die Feder des unvergeBlichen Geh.-Rates 
Prof. Dr. H. DrELS, und so habe ich ihr auch fur diese neue Ehrung mcinen 
wahren und aufrichtigen Dank auszusprechen. 

Halle a. S., den 15. November 1922. 
Der Verfasser. 
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Erstc Abteilllng. 

1. Chemische Papyri (Ies 3. Jahl'hunderte~ 1). 

(Der neue Stockholmer uOII rIer Ijeid~oer Papyrus.) 

Beim Absuchen eines niichst Theben in .~gypten aufgedeckten 
Gliiberfeldes wurden um 1828 cine groBere Anzahl griechischer Papyrus
Urkunden gefunden, deren ganz ausgezeichnete Erhaltung vermutlich 
ihrer Aufbewahrung in dicht verschlossenen Mumiensiirgen, vielleicht 
aber auch in SteingefiiBen oder Topfen, zu danken war. Sie gelangten 
in Besitz des damaligen schwedisch-norwegischen Vizekonsuls in Ale
xandrien, JOHANN D'ANASTASY, der die Mehrzahl der Papyri an die 
holliindische Regierung verkaufte und sie in deren Auftrag 1829 dcl' 
Bibliothek zu Leiden ubersandte, einige Stucke aber del' "Kg\. Schwe
diHchen Akademie del' Altel'tiimel'" in Stockholm zum Geschcnk machtl" 
hci der sic im Jahre 1832 eintrafen. 

Schon 1830 wurde dul'ch REUVENS hekannt, daB cill als 1\'1'. X hc
zcichnetel' Teil del' Leidenel' Papyri eine Sammlung "chemischcr 
Rezepte" enthalte, doch lieB die ausfuhrliche Vel'offentlichung durch 
LEEMANS bis 1881, auf sich wart en ; aus den, bis dahin allein vorliegenden 
Bl'uchstucken in der REUVENsschen Ankiindigung, erschloB bereits 186f1 
Kopp2), daB die "Rezcpte" zumeist kurzc, anscheinend rein techniRchp, 
oft nul' auszugswpiHe Vorschriften ilber MetaIlbchandlung, Fiirbprpi u. dgl. 
ellthipltPIl, (Icrcn hpdcutsamc Ahnlichkeit und V('!'wandtHchaft mit 
jiillgPl'PI1, allpr zwpifpI10H hcrcitH alehemiHtiHchen, unverkennhal' i·wi. 
BgRTJn~Lo·l'. dcr den volbtiindigen. VOIl LE~~l\IANS hCl'amgegPllCIH'1I Text 
ahdruckte und iihcrsetzt( 3 ), fand diesc Ansichten Kopps (dpRspn NalllPI1 
cr abel' nicht erwiihnt) durchaus bcstiitigt, und betonte namcntlich auch, 
daB die "Rezepte" die, den iigyptischen Metall-Arbeitern und -Fiilschern 
geliiufigen praktischen Verfah1'en und technischen Kniffe, noch in jencl' 
urspriinglichen Gestalt vorfiihren, dip erst spiitcrhin, unter delll EinfluRRc 
lIIagiRcher und mystischcl' Idecn, in alehemi,;tischplIl SimH' umgedcutet. 
und umgeformt wuI'<lc. 

1) Chemiker-Zeit. 1913, S. 933. - Ausfiihrliches R. in meincr .,Entstchung 
IIn(1 Ausbreitllng der Alchemic". Berlin:.J Illills Springer 1919. 

2) Beitrage zllr Gesehiehte der Chemic. Bd. I, S. fl7 ff. Braunschweig 18!)!). 
a) Collection des anciens aichimistes grees. Tome I, p. 28 ff. Paris ISKS; 

ArchCologip Pt hiAtoirp dcs s('icnrcs. p. 2fili. Paris 190r.. 
Y. J1 i P P 111:l n n, llf'itriilZ'I'. 
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2 Erste Abteilung. 

Wahrend der "Leidener Papyrus", wie er der Kiirze wegen genannt 
sei, auf diese Weise, freilich erst ein gutes halbes Jahrhundert nach seiner 
Auffindung, zur offentlichen Kenntnis gelangte, blieb dE'r "Stockholmer 
Papyrus", dessen Vorhandensein vollig in Vergessenheit geraten war, 
noch fast weitere 25 Jahre unbeachtet stehen; erst 1906 fiihrte ein 
Zufall zu seiner zweiten Entdeckung, und vor wenigen Monaten endlich 
erfolgte die Herausgabe des griechischen Textes nebst Dbersetzung und 
Kommentar durch OTTO LAGERCRANTZ in Upsala l ). Der maBgebendste 
und strengste Richter, Geh.·Rat Prof. Dr. H. DrELS, zollt dieser Arbeit 
uneingeschranktes Lob, und hatte die Giite, mich durch Zusendung 
seiner Besprechung 2) auf ihr Erscheinen aufmerksam zu machen; er be· 
zeichnet den Stockholmer Papyrus als eine "Inkunabel der Chemic", 
und eine solche ist er auch in der Tat, da er ausschlieBlich chemisch· 
technischen Inhalt birgt, der jenen des Leidener Papyrus auf das gliick. 
lichste erganzt. , 

Anscheinend sind beide Papyri Teile eines einzigen Grabfundes 3), 

jedenfalls aber diirfen sie als "Zwillingsbriider" angesehen werden, aa 
sie auBerlich wie innerlich vollstandig, und oft bis in die kleinsten Ei~zel
heiten, iibereinstimmen 4). Sie zeigen die namliche, sehr schone und 
deutliche Schrift, die nach REUVENS und LEEMANS dem 3. Jahrhundert 
n. Chr. entstammP), sie liegen nicht in Gestalt von Rollen (T0I10;) vor, 
sondern als tadellos erhaltcne und laut Numerierung' vollstandige 
Codices, - welche :Form vielleicht im 1. Jahrhundert aufzutreten beginnt, 
sicher aber erst yom 3. an nachweisbar ist 6 ) -, und besitzen endlich 
auch ein Format, das als charakteristisch fiir die namliche Zeit gilt7). 

Ihr Inhalt spiegelt die Erfahrungen von Generationen wieder, und 
zwar auf Grund weitverzweigter Dberlieferungen B); der Redaktor hat 
aus vcrschiedenen Vorlagen geschopft, und Fehler, Versehen und WiedE'r· 
holungen, die teils ihm, teils aber auch dem Abschreiber unterlaufen 
sind, bezeugen die Art der bei der Zusammenstellung (meist recht 
geschickt) ausgeiibten Tatigkeit fl). Auch die nachtraglich 10) beigefiigten 
Dberschriften, und die oft wiederkehrende Benutzung "aHo" (anders), 
weisen auf einen Ordner hin, der die mannigfaltigen Angaben der Quellen 
Zil vereinigen suchtll); einer solchen entstammen z. B. samtliche das 
Silber nebst Zubehor betreffenden Vorschriften, die zwar beide PapYI'i, 
jedoch nieht in der gleiehen Reihenfolge, enthalten l2). Die benutzten 
Vorlagen waren wohl Rollen l3), die dem praktisehen Gebrauche dienten, 
die beiden PapYI·us.Codiees sind dagegen offenbar Luxusabschriften, 

1) Papyrus Graecus Holmiensis, ed. LAOERCRANTZ. Upsala 1913; auf diese 
Ausgabe beziehen sich im folgenden die Seitenzahlen ohne besondere Bezeiehnung. 

2) Deutsche Literatur-Ztg. Jg. 34, Nr. 15 yom 12. April 191:t 
~) 54 ff., 89; vgl. 45 ff. 4) 50, 137 If. 5) 53. 
") 94 .• ) 119. H) 70ff., 132, l:{S. 
9) 77. 10) 96, 121 ff. 11) 96 ff. 12) 99. 13) 94. 
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deren Ausstattung ihrem Zwecke entsprach, namlich der Benutzung als 
Totenbeigaben. 

Die Rezepte, die oft nur wenige Zeilen, oft aber auch langere Absatze 
umfassen, sind teils ausfiihrliche, teils nur summarische; die ersteren 
enthalten entweder eine Beschreibung (yewp~) oder eine befehlende 
Anweisung (T(i~q;), die letzteren hingegen beschranken sich auf Angabe 
der zu benutzenden Stoffe, wahrend die Art der Anwendung dem Aus
iibenden entweder schon bekannt sein muG, oder ihm nur miindlich 
mitgeteilt wird 1) (die fruhere, noch von BERTHELOT geteilte Annahme, 
derlei Dberlieferungen seien auf Saulen und Stelen der Tempel auf
gezeichnet worden, ist unbestatigt geblieben und unhaltbar). 

Was den Inhalt der Rezepte betrifft, so beschaftigen sich die des 
Leidener Papyrus (etwas iiber hundert an der Zahl) ganz vorwiegend 
mit der Behandlung der Edelmetalle, vor allem aber mit deren Nach
ahmung und Verfiilschung; von den 152 Rezepten des Stockholmer 
Papyrus beziehen sich hingegen auf Metalle nur 9, wahrend 73 iiber 
Edelsteine und Perlen 2) berichten und 70 uber :Farberei, namentlich 
Purpurfarberei 3 ). Die beiden Papyri erganzen sich daher, wie bereits 
hervorgehoben, in auBerordentlich willkommener Weise. 

1m nachstehenden soll zunachst auf den Leidener, und sod ann auf 
den Stockholmer Papyrus eingegangen werden, auf den ersteren aber, 
da Naheres schon bei BERTHELOT zu finden ist, nur in entsprechender 
Kurze; ich benutze hierbei die Niederschrift fur mein schon fruher 4) 
angekiindigtes Werk "Entstehung und Ausbreitung der Alchemie", mit, 
r1essen Abfassung ich zur Zeit noch beschaftigt hin. 

1. Leidener Papyrus. Wie schon SALMASIUS (SAUMAISE, 1588-1635), 
der ausgezeichnete Kenner der antiken Literatur und der handschrift
lichen Schatze der Pariser Bibliothek, richtig hemerkte, lassen sich die 
Handgriffe fast aller alteren und ncueren "Gold- oder Silber-Macher" 
im wesentlichen auf dreierlei Arlen von "Kunsten" zuruckfiihren: 1. auf 
Veranderung der oberflachlichen Farbung unedler Metalle durch passende 
Chemikalien, oder auf Dberziehen solcher Metalle mit diinnen Schichten 
edler, zwecks Vortauschung massiven Goldes und Silbers durch eine 
schwache Vergoldung oder Versilberung; 2. auf Ersatz dieser letzteren 
durch Firnisse und Anstriche von entsprechendem Metallglanze; 3. auf 
Herstellung von Legierungen gold- oder silberahnlichen Aussehens. Aile 
diese Arten finden sich auch im Leidener Papyrus vertreten. 

1) 130 ff., 136, 141. 
2) Die Perlenrezepte erinnern in vie len Einzelnheiten an die, aus viel spiiteJ'P), 

Zeit unter dem Namen des sog. Arabers SALMA~AS iiberlieferten (99). 
3) 90 ff.; von den Purpurrezepten habpn die bpi den Papyri nul' drei gpmpin

Ram (103). 
4) Zeitsehr. angpw. Chpm. 1912, S. 1680. 

1* 



,4 Erst<> Ahtf'ilung. 

Etwa der vicrte '[\'il RPinpJ' samtlichen Rezeptp behandelt allein dip 
ZuheJ'citung (nohlal~) oder Zurechtmischung (Xeiial~) dCR ARCIllS, d. i. 
urRpriinglich dic bei den alten Agyptern Asemu, bei den Griechen (z. H. 
schon den homerischen) Elektron benannte Silber-Gold-Legierung, die 
sich als solche in der Natur Yorfindet, lange Zeiten hindurch aber auch 
kiinstlich dargestellt wurde, erstens weil sie weniger weich und daher 
angenehmer zu bearbeiten ist als reines Gold, und zweitens wei I ihr 
Silbergehalt dem Golde einen eigentiimlich schonen, weiBlichen Glanz 
yerleiht, der auBerst geschatzt und beliebt war. In spaterer Zeit, und 
so schon im Leidener Papyrus, bezeichnet indessen "Asem" auch eine 
'ganze Anzahl anderer, vollig verschiedener Metallgemische. ist also zu 
cinem sehr yieldeutigen Ausdrucke geworden. 

Gemenge, die zur Bereitung des Asems dienen, enthalten, neben 
allerlei als FluB- oder Reduktionsmittel dienlichen Zusatzen, haupt
sachlich Kupfer, Zinn, Quecksilber, Blei, Kadmia [xa{}jtda, Galmei, un
reines Zinkoxyd oder ein zinkhaltiges Gestein], Orichalkum [WeOxaAxov, 
eine kupferhaltige Masse, yielleicht Messing], und "weiBgemachtes 
Sandarach", d. i. weiBe Arsenigsaure, gewonnen durch RORten des 
Sandarachs, des in Gestalt des Minerals Realgar yorkommenden roten 
Schwefelarsens; [yon diesen Bestandteilen ergeben die einen unmittelbar 
weif3e, dem Silber gleichende Schmelz en oder Amalgame, z. B. Zinn 
nebst QuecksilheJ', andere hingegen. z. 13. Quecksilber uml he;mmlprs 
An;enigsaurc. fiihren daR Kupfer ill silberweiBe, Rchiin nwtalliRch glan
zende Legicrungen iiber l )]. 

Wiinscht man ein besonders edles Fabrikat, so setzt man der Mischung 
[z. B. der aus Kupfer und Zinn bereiteten, wohl einer hellfarbigen 
Bronze] eine gewisse Menge echten Silbers zu, die die Beschaffenheit 
des Kunstprorluktes so vorteilhaft beeinfluBt, daB PR "bessel' ist als 
<las natiirliche·'. 1st aber die Qualitat des Asems fiir gewisse Zwecke 
zu gut und zu hochwertig, so ycrmehrt man seine Masse durch reichliehe 
weiterc Beimischung der billigercn Bestandteilc, und jwzpichnet diesp 
Kunstgriffp als Mn').(I)al~ (Diplosis = Verdoppelung) und TQ{:rrAwau; 

(TriplosiR = Verdreifachung); cmpfehlpnswprtc "anreiehprnclP" Zllsatzp 
sind u. a. Kupfer, entweder gewohnliches oder mit Essig, Alaun und 
Salz sorgfiiltig vorgereinigtes, ferner Zinn, Quecksilber, Magnesia [das 
vieldeutige Wort bezeichnet hier eine Legierung von hellweiBer Farhe], 
BleiweiB, goldgelhe Bleigliitte usw. Bei richtiger Anwendung und ent
sprechender Erganzung -durch Beifiigen einigen fertigen Asems, ergehpn 
sic prachtig gold- oder silber-gIanzcndes, "echt agyptisches Asem", 
neWr01! aaJljtov, d. i. Prima-Asem, dessen Reschaffenheit RelhR1, dm 
TFXl'ln7~ (Technikel', Werkmeister) tauscht. 

1) Die Trefflichkeit und Zweekmalligkeit der Kupfer-Arsen-Legicrung riihmt 
Hoeh NEWTON gelegentlieh der Anfcrtigung seiner Spiegelteleskope! (GERI,AND, 

Of'schichtf' df'r Physik S. fi3H. Miinchf'l1 1m3.) 
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Hat man seinen Vorrat an Asem zum Teil aufgebraueht, so kann 
man ihn stets wieder erganzen, indem man dem t'berre5te neue Mer gen 
d('1' Bestandteile beifiigt, [hauptsachlich des Kupf('J'H, als ell'S hilligsten]; 
cill :>olehm; Gemenge heil3t p(iCa (Maza) u.viyx).C"tnw:;, .,uncl'i;chiipfliehe 
Masse". Das Wort Maza bezeichnet eigentlieh Brotteig, und zwar auch 
den in Garung versetzten, sieh dureh Aufsehwellen anseheinend immerfol't 
vel'mehrenden; daher lag es spaterhin nahe, die Einwil'kung einer ge
l'ingen Menge Hefe auf eine groBe Menge Teig, und die eines geringen 
Zusatzes Asem auf eine groBe Masse Beimisehungen, in analoger Weise 
zu deuten 1). DaB die Besehaffenheit der Legierung bei jEdesmaligcr 
"Erganzung" eine immer minderwertigere werden muI3te, blieb vermut
lieh nieht unbemerkt; solange sic indes ihrem Zwceke entspraeh und den 
Anforderungen der Empfanger geniigte, spielte dieser Umstand keine 
entseheidende Rolle. 

Aueh iiber einige einzelne Metalle, ihre Priifung, Verarbeitung und 
Verwertung, maeht der Leidener Papyrus nahere Angaben. So z. B. 
untersueht man Zinn, indem man es sehmilzt und auf XU(!7:11 (Charte 
= ein Stiiek Papyrus) ausgiel3t, wobei Verkohlung oder AnbrclInen die 
Verfalsehullg mit BId beweist. 

K u pf e r unterwil'ft man der },evxwm:; (WeiBung), die c:> glcieh ~ilber, 
ullll del' ~u.v{)WOt:; (Gilbung), die es gleieh Gold maeht. Zur Weil3ullg 
dienen u. a. Sandaraeh, Zinnamalgam und Bleiweill, zur Gilbung abel', 
die das Kupfer x(!voocpavl/:; (wie Gold aussehend) gestaltet und ihm die 
rpavmola (die Phantasie = den Ansehein) des Goldes verleiht, versehiedcne 
tJberziige und Firnisse. Man bestreieht z. B. kupferne Ringe mit GumUli, 
bestreut sie mit feinem Pulver aus Gold- und Blei-Staub, gliiht sie gelinde, 
wobei das Blei versehwindet [dureh OxydationJ, das Gold aber zuriiek
bleibt und wiederholt dies mehrmals; solehe Ware halt !:Iogar den 
Probierstein "einigermaBen" aus. .Ahnliehe Ergebnisse erzielt man aueh 
auf kaltem Wege, mittels feiner Pulver aus aeoevtxov [Arsenik, d. i. 
gelbes Sehwefelarsen, Auripigment], Misy [hier wohl goldglanzender 
Sehwefelkies] u. dgl., ferner mit Chelidonion Ldem gelben Safte de!:l 
Sehiillkrautes, oder einem ahnlieh gefarbten Praparate], mit gelbcr 
Ziegengalle usf. 

Silber prUft mall dUl'ch Besichtigung del' Schmelze, die eille gewiss(' 
l<'iil'iJung uml Weichheit zeigen mull, und in genauel'el' WeiHe durch El'
hitzen mit Blei im xupelvo:; (Kamin), [abo dureh eine ullvollkommene 
Kuppelation]. Die Diplosis erfolgt mittels Zinn, und Massen von der Ali 
del' so zu erhaltenden dienen aueh zur Herstellung der aeyU(!oyea(pla 
(Silbel'sehrift). 

1) Dicse Analogie, deren Vorhandensein LAUERCRA~TZ llicht cinsehen zu kiilllll'll 
angibt (S. 155), geht auf eine schon bei ARISTOTELES zu findendc Andeutung zuruck 
(H. mpinc Ahhandlungpn IInrl Vortriigp. Rd. 2. ~. 117. 1:15, 14ft Ll'ipr.ig HlI:l). 



--------------
6 Ersw Abwilung. 

Gold wird ebenfalls durch Anstellung eines Schmelzversuches erprobt. 
Die "Darstellung" (no{1')at~) von Gold geschieht durch Zusammen
schmelzen von Gold mit Asem und kyprischem Kupfer, die Verdoppelung 
(Diplosis) oder Vermehrung (nJ..caveaft6~ = Pleonasmus, multiplicatio) 
durch Zusatz von Kupfer, Kadmia, Misy, Sinopis [urspriinglich Rotel aus 
Sinope, oft aber auch anderes "Rotes", z. B. Zinnober, Mennige, Rot
eisenstein] u. dgl., oder durch Behandlung einer Mischung von Gold, 
Silber, Asem, Queck,silber, Auripigment usf., mit {hiov {)r5W(!. Letzteres 
Praparat, dessen Name, gemafi dem Doppelsinne von {hiov (theion = 

Schwefel, aber auch = gottliches), entweder [in alterer Zeit] mit "sehwef
liges Wasser", oder [in j iingerer] auch mit "gottliches Wasser" zu iiber
setzen ist, wurde, ganz so wie das schon dem PLINIUS wohlbekannte 
Schwefelalkali (die sog. Schwefelleber), durch Erhitzen von Schwefel 
mit Kalk dargestellt und hierbei als feste gelbliche bis dunk,elrote Schmelz€', 
odeI' als blutrote Losung gewonnen; da die Calciumpolysulfide, die den 
Hauptbestandteil bilden, trocken und gelOst fast samtliche Metalle 
stark angreifen, fallen und farben, so war dieses so aufierst kraftige 
Reagens eines der vielfaltigst angewandten, wenngleich die Beschrei
bungen nur selten geniigendes Licht iiber seine Wirksamkeit im Einzel
falle verbreiten. - Zur Vergoldung (x(!vawat~) dient, wenn sie "probe
haltig" sein soli, eine wachsdicke Losung von Gold in Quecksilber, also 
Goldamalgam, andernfalls geniigt wiederholtes Auftragen passender 
Firnisse, die feine Pulver von Zinnober, Sandarach, Rotel, Misy u. dgl. 
enthalten. - Zahlreiche Rezepte iiber Goldschrift (xevaoyeacp{a) lassen 
ersehen, in wie allgemeinem Gebrauche diese stand. SoH sie echt sein, 
so schwemmt man neraJ..a, d. i. Gold-1<litter odeI' -Blattchcn, in Gummi
losung odeI' Eiweifi auf; ist dies nicht erforderlich, so beniitzt man die 
oben genannten Ersatzmittel, allenfalls auch goldgelbe Bleiglatte, Auri
pigment, oder gel ben Schwefel, und falls es gar nicht auf dauernde Halt
barkeit ankommt, geniigt auch Safran oder gelbe Galle. Mit solchen 
und ahnlichen Gemengen schreibt man gleich schon auf Marmor, Xae7:1') 
(Charte = Papyrus), und r5tcp{}~ea (Diphthera = Haut, Pergament), 
namentlich wenn man das Gold mit einem Tierzahne gut glattet und 
poliert (dr5ovdCetv). 

Einige Vorschriften, die denen betreff del' Edelmetalle ganz analog 
sind, gibt der Leidener Papyrus auch hinsichtlich del' kostbaren und 
hochgeschatzten Luxus-Farbstoffe, z. B. iiber "Machen" (no{1')at~) von 
Purpur aus ayxovaa [Anchusa = sog. Alkanna, aus der Wurzel von 
Anchusa tinctorial)], cpvxo~ [Phykos, Fucus, z. B. Orseille u. dgl. aus 
Algen und Flechten], und in groberer Weise selbst aus eisenhaltigen 
Substanzen nebst Essig [d. i. aus roten Eisenacetaten]. Wie bei Gold 
und Silber, so gibt es auch bei Purpur, - unter welchem Namen abel' 

1) Die ech te orientalisehe Alkanna (Henna) stammt aus BliLttcrn und Wurzeln 
der Lawsonia inermis. 
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weit zahlreichere und verschiedenere Farbentone zusammengefaBt 
werden als heutzutage -, eine aVfOt~ (Verdiinnung, Verlangerung), 
zu del' passende rote Pflanzensafte dienen, u. a. auch die gewisser Obst· 
arten odeI' roter Riiben. Was die eigentlichc Ausfiihrung del' f3arp~ 

(Baphe = Tinktur, Farbung) betrifft, so sind die Angaben des Leidenpr 
Papyrus meist unvollstandig und entstellt, bieten claher nur wenig bc
stimmten Anhalt; als Bestandteile del' zumeist roten Farbbriihen [oft 
alp a = Blut genannt] und del' GTVnUXa rpa(!paxa (styptische Pharmaka 
= beizende Medizinen, Beizen) werden u. a. angefiihrt: Gallapfel, gerb
stoffhaltige Samen und Rinden, Seifenwurzel, Harn, Kalk, Weinstein, 
Alaun, pcA.avT'f)(!{a [Melanteria, ein unreiner dunkelfarbiger Vitriol] und 
xaAxad}o~ (Chalkanthos, Vitriol), dieser auch gebrannt odeI' calciniert. 
Nehen yerschicclenen Arten Kochsalz und Nitroll [unreiner Soda] sind 
dieH die Chemikalien, die del' Lcidencr Papyrm; iilwrhaupt am haufigsten 
lIt-nnt; ihr Zusatz wird gewohnlich mit delll (auch hei BPl'eitung del' 
Arzneicn iiblichen) Wortc anhefohlcll: lnt{3aAc odlT In{{3aA}.f, d. h. "wirf 
Hie hinein", "projizicre sie". 

AuBer den bisher hesprochencn runel hundert Ahsatzen enthalt der 
Leidener Papyrus Hoch zehn weitere, die hereits REuvENs als del' gegen 
7;) n. Chr. verfaBten Heilmittellehre des lhosKuRIDEs entnommen er
kannte; Hie hetreffen die ~u hstanzcn Alaun, Ami pigment, ChrYHokolla, 
Kadmia, MiHY, Nitron, Realgar, ~inopiH und QUl'cksilber und zeigen, 
daB del' hlmiitzte l'ext damals noch frei von manchen, jpdenfalls erst 
Hpater prfolgten, oft gam; sinnwidrigen EinHchiphseln war. BERTHgLO'r 
erortelt diese Umstande, ohnc den Namen R~;uvgNs' zu nennen, wahrend 
Kopp ihn ausdriicklich anfiihrt. 

2. Stockholmer Papyrus. Wie bereits weiter oben hervorgehohen 
wurde, ist die Ausgabe dieses Papyrus durch LAGERCRANTZ als cine 
ganz ausgezeichnete anzuerkennen; indessen bemerkt del' Verf. selbst 1 ), 

seine Bearbeitung sci "eine rein philologische, ... da technisehe Kennt
niHse ihm fehlten". Dies ist nun frcilieh keincswegs wortlieh zu nehmen, 
vielmehr hat LAGERCRANTZ mit gr6f3tem Eifel' sehr mannigfaltige, dem 
Philologen sonst recht fernliegende Hilfsmittel herangezogen, und daher 
hci den Dbersetzungen und Erklarungen zumeist das Riehtige getroffen; 
cia cr ab2r wohl keine Gelcgenheit hatte, sieh mit einem in der alehe
mi,tischen Litcratur ctwas belesenen Chemiker zu heraten, so sind <loch 
maneherlei Irrtiimer und MiBverstandnisse untergelaufen 2). Namentlich 
Hehcint es, wenn man aus dem Fehlen jeglieher Ande~tung sehlieBcn 
darf, LAGgRCRANTZ entga.ngen zu sein, daB die Namen del' vorgesehrie
benen Pl'ap:1l'ate und verIangten Zusatze in vielen Fallen nieht buehstah-

1) 50. 
2) Diese sind desto entschuldbarer, als der Verfasser nicht in seiner Mutter

sprache schreibt, wodurch in einem Fallc wic dem vorliegenden die Schwierig
keit ganz au13erordentlich erhoht wird! 
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lieh zu nehmen sind, sondern sog. Deeknamen vorstellen oder doeh vor
:;tellen konnen: in die"er Hinsicht ist damn zu erinnern, daU bis in "ehr 
Hpate Zeit en hinein die groBte und oft einzige Einnahmc der .Arzte und 
Kurpfuseher darin hestand, dal3 sic die vorgeschriebenen Arzneien ,.;e!hi-it 
hcreiteten und verkauften, und daB sie daher aile Ursachc hatten, die 
h211utztcn Zutaten vor ihren Abnehmern und Konkurrcntcn verborgtn 
zu halten. So cntstanden schon friihzeitig zahlreiche Schein- und Deck
namen (bereits aus den Anfangen der ptolemaischen Zeit sind genaue 
Listen erhalten), und solcher bedienten sich auch die Chemiker, die an
fanglich mit den Arzten und Priesterarzten identisch, spaterhin deren 
Nachfolger waren. Geben daher die Vorschriften der Rezepte ihrem 
Wortlaute nach keincrlei chemischen Sinn, und liegt ihnen auch kein 
bloller Aberglaube zugrundc, so wird man in der Regel an einen 1>eck
namen zu denken haben, dessen Entratselung allerdings oft gar nicht, 
oft nur durch Zufall gclingt: gabe z. B. Ilicht der Papyrus selbst an, 
daf3 man mit "all{}(!ut· (Anthrax) aueh den Indigo aus Waid (lsatis 
tinctorial henellllpl), oder mit "Knohlauch" die (des,.;ell Zwieb('ln odeI' 
:mg. . ,Zehen" gleiehendl'll) Hillchpll IlH'llfo;ehliehcl' Fiizl'H ~), lind \\'Li/H(' 
man nieht au::; llll'dizini::;ehell Quellen, daLl z. 1). "Hlut der Taulw" ill 
del' Regel Mennigc (Minium), zuweilen uueh Zinnobel' bedeutet, ::;0 kOllllk 
man dies wohl schwel'lich ohne weitel'es e!Tatell. Bcnenllungcn dieser 
Art sind in Pal'allele zu :-ltcHen mit den zahlreichen, in lIicht geringem 
Umfange bis auf den heutigen Tag erhaltenen, und z. T. volhtiimlichen 
der Botanik, Mineralogic ulld Pharmazie; wie sehr in die lITe geriete 
ein spater Nachkolllllle, der z. B., derlei Vorlagen nach, fiir vorgeschrieben 
erachtete "Rauch der Erde", "Tau des Mehles", "Milch des Wolfes", 
"Schaum des MeCI'es", "Auge der Katze", "Blut des Drachens", "Manna 
der Metalle" usw., wahrend tatsachlich Erdraueh (l<'umaria officinalis), 
Meltau, Wolfsmilch (Tithymallos), Meerschaum (das Magnesiumsilicat), 
Katzenauge (der Eielstein), Drachenblut (das Harz), Calomel ("siiI3es" 
Quecksilberchloriir) gemeint sind. 

1m folgenden soli en zunachst die Angaben des Stockholmer Papyrus 
iiber die Metalle erortert werden, sodann die iibpr Edelsteine und Perlcn 
(die schon 'l'HEOPHRAST, del' Schiiler und Naehfolger des ARIHTOTELES, 
in seineI' Abhandlullg iihel' die Minel'aliell zu den EdclHtcil~CIl zahlt), lItHl 

schliel3lich die ii hel' i<'al'b.-;toffe u Iltl l<'iirbl'l'ci; allge:oichttl dcl' '-iilIigl'1l 
Neuheit dieHl'S Papyrus ist hierbci eine etwas gl'o/3Cl'C Ausfiihrlichkeit 
gerechtfertigt. 

a) Metalle. Die wenigen, auf Metallc beziiglichen Vorschriften, die 
(gleich allen anderen) zumeist, jedoch nieht immer, auch die Mengen del' 
Bestandteile und Zusatze angebcn, betreffen fast ,allein daH Sil h er. fiil' 
das abel' die Bezeichnung "Asem" in diesem Papyrus llicht YOl'

kommt 3 ). 
---~----

') 2n. 2) Hi. 3) .147. 
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Zur "Herstellung" Hm Silber (a!?Y'v(lOll nob/at;) reinigt man in 
Bleehe odeI' Platten gefOl'llltes kypri;;ehpl:' Klipfel' <lureh mehrtagige:-; 
Beir,en mit Essig dn Fiirl)('r (o;El fJacpl1((~) lind Alaun (01:t'nrV(!(a J). 

Howie IIm'eh l'utzen mit Erdc Hm Chios, Salr, am; Kappadoeien, und 
:-:chiefcrigem Alaun (oXLOill) lind gieBt es dann unter Beigabc einer 
gewissen Menge echten prolwhaltigen (06"lflOV) Silbers, da;; die Legie
rung "unverganglich" (avc;aAEtnTOv) macht2). Statt des sen kann 
man auch i'iv{}(la; (Anthrax) del' Kupferschmiede, d. i. hier offenbar 
Glanzkupfer, erst in Essig und sodann in AlaunlOsung beizen, hiervon 
I TI. mit 1 TI. Silberund STln. Quecksilber "in eins (cl; tv) machen", d.h. 
legieren und die Schmelze (/3(oAo;, wortlich Klumpen) in einem kupfernen 
Gefiif3 mit Harn einer Schwangeren und Eisenfeile behandeln; diese 
Vereinigung gleicher Gcwichtsmengen (Kupfer und Silber) ergibt eine, 
ria:; natiirliche wahre Silber vortauschende afluv(lOJol; (Amauroi-lis) = 

Scheinbildung, Blende 3). Endlich kann man auch yon jenem reinen 
ZinTl ausgehen, <las die west lichen Iberer (Keltiberer ?), die es gewinnen, 
lind aueh dic ROmer. ,. Bulla" bencnnen 4), und das man zuniiehst noch 
4-·" mal umsehmilzt. und zwar unter Zugahe von ,,(ll" und Asphalt 
Idie beilll I-lchmelzl'1l obenauf Hchwilllmcn und die Oxydation verhindern 
:;ollell]; au:; Ii TIn. oc:; :-;auber gereinigtcn Mctalles nebst ] '1'1. blanken 
(?EV"o'ij) Kupfcr:-; aus UalatiplI lin Klcina:-;ienl, odeI' au:-; Ii TIn. diesc:-; 
Zinns nebst 7 '1'111. galatisehen Kupfers und 4 TIn. SilbeI'H, erhiilt man 
pin zur Verarhcitung trefflieh geeignetes a(lyv(lw.iI(1 = ,.Arheitssilber", 
ein iiUl'v(!o; U :7(!(uroc; = "Prima I-lilher", daH selhHt die rcxviml 
(TJchniker, Werkmeister) tauscht 5). 

Zur Diplosis (:7AaOwofl';;; = Vermehrung) dt'8 Silbers bedient Illan 
Hich ,-erschiedener Verfahren 6). Das cine besteht im Vermischen mit 
Ii mal ulllge:oehmolzencm kyprischem Kupfer, da:; man mit (i},ooaXl"1 

1) Vielleicht ist auch zu lesen: Essig und Alaun del' Farber; 14S. 
2) 3. 
3) Die ganz miBverstandliche 'Cbcrsetzung diesel' Stelle auf S. 156 hat bctreff 

del' Amaurosis bereits DIELS berichtigt (u. a. 0.,905). Es ka.nn abel' auch Anthrax 
nicht "Kohle del' Kupferschmiede" sein, die man in Essig "einweielH'n" soil, lind 
von del' weitprhill nieht Illehr dip ]{ede warp: viC'lnwhr I)('dpllt('t Anthrax hil'r 
(:tanzkllpkr (pin glltt's. rdnes, gliinzPlldeH Kllpfer). so wie das \Vort. an alllit'f'(T 

Stelle (:!()) dl'll IIldalliHl'h gliinzelHI('Jl l11digo Ill'~,eil'hnd. lind so wit' lIIal1 die rl'ille 
gianzeJlde Steinlwhle Anthral'it Ill'nt'llnt. Vie .\nweislIllg. da:; ()lIecksilbl'r ill 
y.ivwffa ,U/;XWVO~' einzugieBcn ("Ausleerung von }fohnsuft .. Hagt LAGEHl'RA.:-iTZ.\ 

geht wolli auf eilll' Vorrcinigllng hinulIs; ob hi!'riJei del' oft erheblich gerb:;aure
haltige Saft del' }iohnblatter, ::\fohnol, od(')' rin and('fcs, durch Decknam!'n vcr
stecktes Praparat in Frage kommt, bleibe dahingestellt. - Die Anwendung des 
Hames von Siiuglingen, kleinen Kindern und Schwangeren, del' }filch VOIl Woeh
nerinnen, numentlieh "del' Frau, die l'inell KnaiJl'n gl'borl'n hat .. II. dgl., sehrl'ibcll 
schon altagyptische medizinische Papyri nicht seiten VOl', z. B. del' .,Papyrus Ebers", 
der um 1500 v. ChI'. abgefaf3t ist. 

I) Ii. ") 4. liil::l. 6) 4, Ii. 
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= Salzschaum1) blank putzt und einwirft (Blt{fJaAe). Bei einem anderen 
verschmilzt man das Silber mit Kupfer, dessen nlmAa (Blatter, Platten) 
mit aAfJn (Salzwasser) behandelt wurden, sowie mit in siiBem Wasser 
geloster a7:v7l1:'Yje{q. artAfJ&'(jet, "gIanzendem Alaun", d. h. reinem, schon 
krystallisiertem 2). Ein drittes schreibt vor, die weiBe Schmelze aus 
1 Tl. galatischem Kupfer, 1/2 ( 1) Tl. Silber und 1/2 ( ?) Tl. Zinn wiederholt 
mit einer Losung von glanzendem Alaun in Quellwasser zu behandeln, 
die Masse (fJiiCa) mehrmals abwechselnd zu erhitzen und wieder abzu
kiihlen, und sie schlieBlich, wenn sie ganz reines Silber geworden ist, 
mit Kupholith [leichter, lockerer Stein; hier ein feines Putzpulver] zu 
polieren. 

Die Triplosis erfolgt auf ganz ahnliche Weise, wobei jedoch auf 
I Tl. Silber 1 Tl. Kupfer und 1 Tl. Zinn kommen 3); nimmt man yon dem 
durch Diplosis oder Triplosis crhaltenen "Silber" einen gewissen Teil 
weg und setzt statt dessen einen gleichen Teil anderen Silbers zu 
[namlich schon selbst durch Diplosis oder Triplosis gewonnenen!], so 
entsteht die fJaCa aviy"Aem7:0~, die "unersehopfliehe Masse"; sie IaBt 
sieh gut umsehmelzen und sehon polieren 4). 

b) PerIen und Edelsteine. Urn echten (aAt)thvDV) PerIen den 
verloren gegangenen Glanz wieder zu verschaffen, bedienen sich die 
Indier gewisser Verfahren der "WeiBung und Glattung" (fJaeyaetT:ov 
Aev"Wat~, afJij$t~5). Sie verfiittern z. B. die Perlen abends an ein 
Huhn, sehlaehten dieses am naehsten Morgen, oder durehstobern seinen 
Kot und find en dabei die PerIen, die dureh den Aufenthalt im Kropfe, 
im Magen und im Darm vollig gereinigt sind, in urspriingliehem Glanze 
wieder Yor. Ein anderer Weg besteht darin, Kalk, der das beim Brennen 
im Of en allmahlieh aufgenommene :Feuer noeh in sich enthalt [d. h. 
frisch gebrannten Kalk], in der Milch einer weiBen Hiindin zu Wschen, 
die Perlen ringsum mit der hierbei entstehenden dicken Masse zu iiber
ziehen, und sie erst nach einem Tage wieder von dieser zu befreien. 
In einem ahnlichen Rezepte 6 ) ist von bloBem langeren Liegen in der 
Milch der Hiindin die Rede, ohne daB der Kalkzusatz nochmals erwahnt 
wird; doch deutet auf ihn der Nachsatz hin, daB die gebrauchte Masse, 
infolge ihrer groBen "Kraft", auf der menschlichen Haut }1'lecke hervor
ruft, d. h. sie verbrennP). Statt mit der seharfen Paste aus Kalk kann 
man Peri en und Perlmutter (ntv&.ew) auch mit einer milderen be-

1) Die Ubersetzung "Korkkoralle" (151) ist mir nicht verstandlich; DlOSKURlDES 
spricht in der angezogenen Stelle (lib. V, cap. 126) vom Salzschaume, den das 
Meer an Felsen absetzt, und der die Natur und Kraft des Salzes hat. 

2) Nicht mit "Alaun und Glanzerde" (152); eine Erde ware auch in Wasser 
nicht loslich. 

3) 5, 154. 4) 5, 155. 5) 10, 17. 6) 6. 
7) Das AE7r(lovvm' = "aussatzig machen" (6, 160) ist nur bildlich zu nehmen, 

und von der Moglichkeit, durch abgestandene Hundemilch wirklichen Aussatz 
hervorzurufen (100), kann natiirlich nicht die Rede sein. 
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handeln, die aus 1JtreWj.1a [Lusurg von Aphronitron, d. i. Sehaumnitron, 
in Wasser = Sodalauge], Kuhmilch, Mastixal (oXh,ov xv}.oii) und 
kimolischer 1'onerde besteht und I:lich u. a. auch gut zum Entfernen del' 
~chrift von Papyrus eignetI). Zuweilen geniigt auch eine Paste, die 
man durch Einkochen einer Lasung von Honig in Zisternenwasser mit 
l<'eigenbaumwurzeln erhalt und die bei wiederholtem Bestreichen, 
Trocknen und Abputzen die braunliche odeI' rauchahnliche Farbung del' 
Oberflachen yollkommen beseitigt 2). Endlich kann man die Perien auch 
mit dem Ham eines klcinen 3) (acpffOeov) Knaben nebst Alaun beizen 
und I:lie dann mit del' frisch en Milch einer Hiindin und mit Quecksilber 
[Deckname fUr ein silberglanzendes Praparat, vielleicht Fischschuppen 
od. dgl. ? J erw:irmen, jedoch auf gelindem Feuer, unter Benutzung 
von "fremden" Kohlen r~EVtXol<; = am;wartigen, importiertpn, vermut
lich dc'n lifter;; erwahnten aus dem Holze d(,l:l ()lbauIIlH, del' in dem 
)"('genloK(,1l und holzarmen Agypten nicht vorkommt] 4). 

Dal:l .. Machcll·· (nohlat;) von Perien erfolgL ind(,lIl man f('in ge
rit,benen Glimmer ()J{}ov onExMewv, auch MarienglaK)' mit tyrrheni
;;chem WachH und "Quecksilber" (s. oben) zu einem Teig verl:lchmilzt, 
diesen mit einer LOl:lung von Tragantgummi und Eiweil3 in Kuhmilch 
durchknetet, am; del' Masse Kiigelchen formt, sie <lurchbohrt, solange sie 
noch feucht I:lind, hierauf allmahlich trocknet und schlieI3lich schun 
]loliert (Oouvrt(Etl'); sie Hind dann "bessel' ab die echten" ({'nEe nh' 
(PUOIXU'l")' Ebenso kann man auch "Krystalle'" Id. h. aUI:l dem of)(,1l 
genanntl'n Mineral entsprechend geformte Rtiickchcnl mit dem Harll 
einc;; kleinen Knabcn und mit rundlichem (OTeOYYVAI)) Alaun beizen, 
und dann entweder in ein Gemenge von Frauenmilch und "Quecksilber" 
tauchen oder mit dem blaulichen Saftc der Pflanzen avayaAU<; (Ana
gaUil:l, Gauchheil), ddt,wo:; (Sempervivum, Haul:lwurz), und u{}VWJ),},o:; 
(Tithymallos, Wolfsmilch) nebst "Quecksilber" auf gelindem Feuer er
warmen 6) und so die (fagJi] (Farbung) hewirken. 

Zum "Machen'" yon Edelsteinen <lurch f3acplJ (Farbung), die in 
einem gcschiitzt liegenden, keinen storenden Winden ausgesetzten 
Hauschen vorzunehmen ist7), waren offenbar nur Mineralien geeignet, 
deren blatterige porose Struktur odeI' deren leichte Spaltbarkeit sie 
hefahigt, beizende und farhende Lusungen aufzm;augen und festzuhaltcll 
[etwa so wie die Achate und ahnlichen Silicate, die man noch gegenwartig 

1) 6. 2) 5. 
3) Anscheinend nicht sowohl "unverdorbenen" (162), als "unmiindigen"; doch 

k6nnen vielleicht auch aberglaubische Vorstcllungen mit im ~piele sein, die wirklich 
die Unverdorbenheit betreffen (ahnlich wie in analogen Fallen die Jungfraulichkeit). 

4) 7. 5) 8. 
6) 9; der Haft der W olfsmilch heif3t bei THEOPHRAST ("Ristor. plant." IX, 8, 2) 

allch "Mekonion". 
7) 19; die nicht recht klare Ubersetzung (193) liiLlt hier mit Unrecht an eincn 

Aberglauben denken. 
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klinstlich zu farben pflegt]. Als solche nennt der Papyrus 1) : den nv(!tn)r; 
(Pyrit), welehem vieldeutigen Nanwn nichts Naheres zu entnehmt'n ist, 
ria die kurze Bemerkung , .pr werde lpicht allmahlich rot··, keilH'J\ he
,;tillllllten Schlul3 gestattet 2); den It(ivara).).or; ("KryfltaU"), auch U{}o; 
bWnTE(ib:1]r; (durchsichtiger Stein 3), rl. i. der schon bpi Anferligung der 
Perlen erwahnte Glimmer oder Marienglas; den ra(Jaawr;, auch ra(Ju.G£ 

oder ra,8aat; (Tabasi, Tabasis) genannt, der aus (oder iiber) AgypteJ\ 
(nach Alexandria) gebracht wird 4). Diesen Stein halt LAGERCRANTz fUr 
Topas 5), dessen Kostbarkeit und groBe Harle die Verwendbarkeit zum 
" Farben " jedoch ausschlieBt; er berichtet 6), daB man im Alterlum als 
seine Fundorte u. a. eine indische lnsel und einige arabische Kiistenorte 
angesehen habe 7 ) und halt den Nalllen fUr einen auslandischen; hiernach 
kann wohl kein Zweifel dariiber walten, daB es sich urn "Tabasehir" 
handelt, die merkwiirdigen, aus reiner Kieselsaure bestehenden Kon
kretionen, die sich in den Zwischenhalmknoten des indischen Bambu 
abscheiden und in lndien seit alters her die weitgehendste Verwendung 
zu medizinischen, aberglaubischen u. dg!. Zwecken fanden 8). Dieses 
!schon dem THEOPHRAST bekanllte] M'J,terial ist infolge seiller hohen 
Porositat und Aufsaugekraft zum "Fiirhrn" ungewohnlieh geeignet; auch 
seiner eharakteristischen Eigenschaft, lehhaften lrisierens, gedenkt del' 
Papyrus siehtlich an einpf Stell!', inoP!1l e1' It(ivaiu).).ov TlJv L(!tCovauv 
erwahnt, "den irisicrenden Krystall U). 

Unter den vorbereitenden Maf3regeln del' Edelstein-Macher spiclen 
die nachfolgenden eine Hauptrulle: 1. Die ltu.!Jugat; (Reinigung) und 
AcVItWatr; (Blankmachung10), durch Einhangen del' in einem Korbchen 
aus Weidenruten befindlichen "Krystalle" odeI' "Steinchen" in heiBes 
Wasser und in eine Losung von Atzkalkll) in Essig, oder durch Kochen 
mit Reiswasser. 2. Die G.(!utwat; (Auflockerung 12), oft auch als Uwatr; 13) 
uder aiv'ljJtr;14) brzeichnet, durch Einlegen in eine weiche .Feige und lang
sames Rosten [samt dieser J liber Kohle, wodurch dem Zerspringen 

1) 19. 
2) PLINIUS (lib. 36, cap. 30) fiihrt das allmiihliche RotwcrdeJl als eine Eigenschaft 

des von ihm Pyrit genanntcn, zum Mahlen von Korn dienenden ,,~{iihlst.eines'· 
an, vermutlich cines scharfkornigen, lockeren und porosen, etwas eisenhaltigen 
Minerales. Vielleieht i~t der hier gemeinte "Pyrit .. die achatahnlirlw gebiim\prt!'. 
zliweilpJI knoehenartig ]lorose Varietat dl's Felwrsteins. 

~) 7. .1) 8, I:!. 5) 193. ") Hl5 ff. 
7) Ferner (irrtiimlichel'weise) allch Alalmstron in UberagY]lkll, den Flilidort 

des "Alabasters" und des Marieng\asl's, die beide llichts weiter als besondere _\fodi
fikationen des Gipses sind. 

8) Siehl.' Ausfiihrliehes iiber Wescn und Geschichtc des Tabasehirs (indiseh 
lind persisch twak-sehinl ~ Rindenmileh) und iiber seine Beziehungen ZUIll Rohr
zueker in meiner "Geschiehte des Zuckers". H. 76 ff. Leipzig 1890. 

9) 12; nieht den "rcgenbogenfarbigen" (177). 10) 7, Hi. 
11) Nicht "warmem Kalk" (164). 
12) 10, 13. 13) 13. 14) 180. 
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I illfolge zu pl(itzliciwJl Erhitz(,lls I vorgeiwugt wirel; oder ullch durch 
liillW'res BehandplJl mit [geRchmolzclwm ?l Wachs. eincr Masse (flii~a) 

\on oy.agOo)!, d. i. KJloblauch, "von dem es in der dritten Rolle (raflcp) 
hl'if3t: del' Rogenannte Knoblauch ist menschlicher Kot"'), und drei. 
tiigigl'R Kochen in dessen "Saft" nebst (12). 3. Die f1dA~t~ (Er. 
weichung 3 ) durch Eintauchen oder Kochen in Bocksblut. redyewv arpa. 
das ebenso auch auf Glas (i5dov) einwirkt [nach einem schon im Alter· 
tume weitverbreiteten Aberglauben). 4. Die nle1]Ot~ (Bewahrung. 
Zurechtmachung 4 ), durch Beschmieren der Steinchen mit einem Kleister 
aus Kupholith (Talk?) und GanseeiweiJ3, Einwickeln in Leinen (cl~ 

df}oJ1w)! f}ijoa~) und dreitagiges Setzen cl~ OeOOO)! xat ijAWl'; dies 
heil3t offen bar nicht wortlich "in Tau und Sonne" 5), sondern stelJt, 
einen Kunstausdruck vor, der etwa auf abwechselnde Einwirkung feuchter 
und trockener Warme hinauslaufen mag. 

Nunmehr folgt, sofern sie nicht schon mit der aQht)at~ oder aea{O)at~ 
(Auflockerung) verbunden wurde, die eigentliche Beizung (arihpt~). 

entweder eine xaf}oAtX~ (katholische = allgemeine), odeI' eine besondere. 
Zur ersteren, auch als neOarV'lpl~ (Vorbeizung) bezeichneten 6), dient 
der Saft des aepate{a, d. h. BliitenbiischeF) habenden (also in Bliite 
Rtehenden) Krautes t)}.WTeanWJI (Heliotrop, Croton tinctorius 8) und an· 
Rcheinend auch del' mit Essig eingekochte Saft des Scidelbastsamens. 
XJ'{ow~ y.axxo~!I). wahrend die Ictztcrc hauptsachlich mit Salzwasser. 
Nitl'on (Roht;;oda). Alaun. Atzkalk uml Schwefel erfolgt 10). Meistens liist. 
oder suspendiert man diese in kaltem und heif3em Wasser, kaltem und 
heif3em Essig usw., legt die Steinchen (stets nur einige wenige) 3-4. 
mal je einige Tage ein, bis sie sich vollgesaugt haben, trocknet VOl'· 
sichtig an dem Abzuge des Kamins, urn das Zerspringen zu verhiiten ll ), 

und wiederholt dies so oft, his die Krystalle degoeto1}~ geworden sind, 
d. h. luftahnlich, durchscheinend 12). Zuweilcn ist es auch \orteilhaft. die 
Stein chen mit Aluun und Essig aufzukochen und iiher Nacht stehen zu 
lassen, oder sic zwisehcn zwei aufeinandergelegten und mit Lehm vel'· 
s('hmiertl'n TOJlRChalen YorRichtig ('in wenig zu l'(ist!'11 und dunn erst den 
Essig nehst delll Alaun aufzugief3('n 13); endlich laf3t man die Steinchen 
auch 30 Tage in faulem Harn nebst Alaun liegen, legt sie in weiche Feigen 
odeI' Datteln ein, riistet sie vorsichtig sarnt diesen und wirft sie schlief3· 
lich noch warm mit del' Zange'in die kleisterdicke Farbbriihe fMflJW '4 ). 

I) 16. 
2) 1:1; man erinner!' sieh hierl){'i d!,I" Roll!' d!'R KllhkoteR, HlInd!'kot!'s 1IHf. 

in d!'r Fiirberci 1Ind Gerb!,fci. 
~) 1:1, 16. 4) 12. 5) 177. 

G) 1:1, HI. 7) Nieht "WickeI" (179). H) 1l0. 
!I) 10; iib!'r di!'s!'n 1I01l1l0S s. DrosKURIDES (lib. 5, cap. 170); N ist nieht irlcntiHch 

mit Kcrm!'s (ebcllda, cap. 48). 
1") !I, 14, Iii, l!l. ll) 14. 1~) Hi; Jlicht "hliiulieh" (ISH). 
1~) Ifi. IS. I!I. 11) 10. 
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Was die einzelnen Edelsteine anbelangt, so steht in erster Reihe 
der Smaragd, dessen nO{'fjot~ (Machung) und fJarpt] (Farbung) etwa 
zwanzig Vorschriften gewidmet sind. Zur Herstellung dieses xAWeO~ 
u{}o~ (griinen Steines 1) hat man eine "Veranderung" vorzunehmen 
(ciAAOtoVV 2), indem man "einige kieine Stiickchen" oder "Steinchen", 
bestehend aus "Pyrit"3), dem irisierenden Tabasi4), oder dem "rauch
ahnlichen" Glimmer 5), entsprechend vorbehandelt und dann griin 
farbt. Ais rpaef-laxov (Pharmakon, Mittel 6 ) hierzu client hauptsltchlich 
Griinspan (lo~ XaJ.xov), [der aus kyprischem Kupferblech und Essig genau 
nach den bei DIOSKURIDES und schon bei THEOPHRAST gegebenen Vor
schriften dargestellt wird] 7), Chrysokolla, cl. i. das natiirliche Kupfergriin 
oder Berggriin, vielleicht u. a. eine Art Malachit 8 ), ferner aber auch die 
griine Mischung, die beim Vermengen eines gel ben und eines blauen 
Farbstoffes entsteht, z. B. der gelben Galle von SchiIdkraten, Stieren 
oder Kaibern 9) mit aef-lSv{ov10), d. i. "armenischem" Bergbiau (Kupfer
lasur), oder des gelben Saftes von Scbollkraut (1).v:5ewv, Chelidonium) 
mit lvbtxov, d. i. Indigoll), oder "skythischem paw''', d. i. vermut
lich Waid 12). 

Die Vorbehandlung geschieht durch Einiegen der Steinchen in eine 
wal3rige oder essighaltige Lasung von Alaun13), meistens "rundem", 
d. h. krystallisiertem, kleinstiickigem14), oder durch Einweichen15) in 
einem "Kleister" aus feingeriebenem schieferigem (OX(OT'fj) Alaun, 
scharfem Essig und oxoeba ("Knoblauch"16), oder endlich durch mehr
tagiges Liegenlassen in SodalOsung, "geriebenem Knoblauch ", sowie durch 
schliel3liches "Kochen" [sehr oft nur = "Erwarmen"] mit dessen Saft 
nebst 01 17 ); sie wird fortgesetzt, bis die Steinchen aseoEtbsl~ sind 18), 

d. h. Iuftahnlich, durchscheinend. 
Die cinfachsten weiteren Verfahren sind nun: "Einsalben" (,= Be

streichen, xe{Etv) mit fein gepulvertem Griinspan, Berggriin oder Indigo 
mit Schallkrautsaft, nebst geschmolzenem Harz (e'fjdV'fj19); Erwarmen 
(oder "Kochen ") mit gepulvertem Griinspan, oder skythischem " Schwarz" 
(Waid 1) mit Schallkrautsaft, nebst geschmolzenem Harz 20); Erwarmen 

1) 9. 2) II, 174. 3) 20. 4) 8, 12. 
5) 9; "rauchahnlich" = unklar, triib, also minderwertig, so wie wir von "Rauch

quarz", "Rauchtopas" u. dgl. sprechen. 
6) 7, 22. 7) 20. B) 9, 169. 9) 12, 14, 19. 10) 14, 23, 182. 11) 22. 

12) 20; ftiJ.av bedeutet oft nicht wortlich "schwarz", sondern nur dunkel, 
z. B. l'Votxo'V fto.a'V = Indigo, Dunkelblau. 

13) vred'V nicht "fliissig" (165), sondern gelost, so wie iJOW(! oft nicht "Wasser", 
sondern Losung oder Schmelze. 

14) 8, 11; 20, 22. 15) nicht "Erweichen" (177). 
16) 12. 17) 19. 18) II. 19) 22. 
20) 20; vred meint nicht f1iissiges "Harz" (165), sondern geschmolzenes, das 

man aber unmoglich "im Mund halten" kann (196); vielleicht bezeichnet urofta 
ein Gefall (etwa wie unser "Kopf" = Tasse), oder es sollte nicht von urofta (Stoma) 
die Rede sein, sondern yon uld,u'Vo'V (Stamnon = GefiiB)? 



1. Chemische Papyri des 3. Jahrhunderles. 15 

mit feingeriebener mazedonischer ChrysokoIla (Berggriin), Essig und 
den Blattern von a}.o{(1.xa{Jov [sog. Judenkirsehe, eine Solanacee], 
"so lange, his die griine Farhe erreicht ist"l); Erwarmen mit Griinspan 
und Essig, 01 oder Kalbsgalle 2); Erwarmen mit echtem Griinspan, 
Chrysokolla, xcxavp,Svov [= "gebranntem", namlich Kupfer; also Kupfer
oxyd] und Stier- oder Schildkrotengalle, dureh einstiindiges Einhangen 
in pontisehen Honig 3). 

Bei anderen, schon verwiekelteren Verfahren iiberzieht man die 
Steinchen zunachst mit Wachs oder feiner Tonerde 4); dann bestreut 
man sic mit Griinspan, erwarmt (oder "kocht") in 01 und wiederholt 
dies erforderlichen FaIles mehrmals 5); oder man hangt sie an Pferde
haaren in eine Mischung von feingeriebenem Griinspan, Chrysokolla, 
KalbsgaIle, Olivenol, zuweilen auch Rieinusol (XtXl), erwarmt sechs 
Stunden und laSt iiber N acht stehen, "wodurch sie zu Smaragd werden" 6) ; 
oder man hangt sie, nach dem Erwarmen mit 01, in Honig ein, be
handelt mit Chrysokolla, "iiberzieht" sie noehmals, "damit nichts ver
loren gehen (wortlich: sich verfliichtigen) kann", hestreicht (xetOov) 
abermals mit den q)(J.I]/lay.a (Mitteln) und fahrt so fort, "his Hie zu Smaragd 
geworden simP)." 

Noch umstandlicher und schwieriger zu handhaben sind die Methoden, 
die die Erwarmung unter einem gewissen Drucke voraussetzen 8). Zu 
diesem Zweckc hangt man die Steinchen in ein "fremdes" [,;cJ'lxt7v, 
importiertes, jedenfalls besonders haltbares] TongefaS oder in ein 
kupfernes Topfehen ein, fiigt Chrysokolla, armenisches Blau nebst Stier
oder Kalbsgalle, Harn cines klcinen Knaben und starken Essig hinzu, 
setzt den Deckel auf und vcrschmiert ihn ringsum vollig dicht mit Kitt 
oder Lehm (ncetnt}I.6w 9); nun feuert man mit Olivenholz vorsiehtig 
an, erwarmt (kocht) 2-6 Stunden lang bei maf3iger, dureh Gebraueh 
cines Blasebalges zu regelnder Hitze, bis sieh der Deekel xl.we6v (griin
lieh) zeigtlO) und laSt bei Eintritt dieser Erseheinung (m)pctov) sogleieh 
abkiihlen ll ), und zwar recht langsam, damit die Steinchen nieht zer
springenI2). Diese zeigen einen griinen d.Tf1[~ (Anflug, Belag l3) und 
wenn man sie in Olivenol einlegt oder damit erwarmt, erhalten sie genau 
das Aussehen der natiirlichen14); in Ricinusol (X[XI) dagegen sollen 
sic einc dunklere, weniger schone Farbung annehmen15). 

Endlich kann man die Steinehen aueh noeh in einem "Kleister" 
von sehiinem Griinspan, gehranntem Kupfer, Alaunliisung und starkem 
Essig sieben Tage lang "brennen"16). 

1) 9, 169. 2) 9. 3) 12, 14. 
4) 11, 12, 22; "Lehm" kann nicht wohl gemeint sein. 
5) 11. 6) 12. 7) 22. 8) 8, 12, 14, 19, 13. 
9) DaB man "den Topf mit Talg iiberziehen Roll" (177), ist sichtlich cine in· 

tiimJiche Auffa8sung. 
10) 19,23. II) 14. 12) S. I~) Nicht .,Dampf" (165). H) 8, 17. 15) 14. 16) 20. 



El'ste Ahteilllng. 

Dip, Kochung (ttpll(Jl~) und FiirhuJlg ((laffli) drs KaJ'chedoJlirr:-; 
(XflOXI)OoJ'iov), d. i. des RuhinR, eJ'folgt am brRtrn 1), inc!em mall auf 
cineI' KeJ'otakis [d. i. einem flachen Tongerat, gleichend der Palette 
del' antiken Maler zum Anmischcn del' :Farben und zum Verschmelzen 
der Farben mit Wachs] die Steinchen nebst errdvl) u(!E{ln·{}b·'YJ, d. i. 
Terpentinharz 2) und feingepulverter Anchusa, d. i. sog. Alkanna, erhitzt, 
his das fJaflfla (die Farbbriihe, die Schmelze) aufwallt (avafJfj3) [also 
vom Stein aufgesaugt werden kann]. In ahnlicher Weise \aBt man auch 
Steinchen, die "mit den Abfallen del' GoldgieBer" erhitzt wurden, "so 
daB sie die Warme in sich enthalten", in einer Losung von Schwefel in 
Cedernol liegen, bis sie sich mit diesel' vollgesaugt haben 4), odeI' man 
trankt sie mit einer Schmelze aus echtem Balsam, dem Harz "Drachen
blut", dem Harz aus Palastina odeI' aus Tomi (am schwarzen Meer), 
dem nioo'YJ genannten Pech, und dem alfla (Blut = blutroten Saft) del' 
pontischen Alkanna 5). 

Die "Farbung" des Sarders (oa(!otov), d. i. des Granats 6), erfolgt, 
indem man Krystalle von Glimmer (Ownu(!tTl)v U{}ov) an RoBhaaren 
in ein cpa(!lwXov (Mittel) einhangt, bestehend aus Alkanna in 01 gelost, 
Hinopischer Erde [einem Rotel, abel' auch Zinnober, Roteisenstein 
u. dgl.], "Blut einer Taube" (d. i. Mennige), und so viel Essig, daB 
die rote .Farbbriihe geniigend fIiissig bleibP); das GefaB win! ringsum 
gut H'I'RChmiert (nE(!lcptpwoa~8) und so zehn Tage lang vnd oQoom' 
gesrtzt, was nicht wiirtlich "unter den Tau" becleuten kann H), SOndrl'll 
etwa (wie oben) "in ein Dampfbad" odeI' dgl. 10). 

Amethyst erhalt man ll), indem man die Steinchen mehrmals mit 
heiBer AlaunlOsung behandelt und dann mit X(!'YJPYO~ (Kremnos) nebst 
Essig kocht, Saphir (oan1ll(!o~, vermutlich Lasur I2 ), wenn man sic 
zuniichst mit Schildkrotengalle vorfarbt und dann in die namlichc Briihe 
(eWIIO)!) bringt,13). - Kremnos odeI' Krimnos 14) scheint cine, dem antiken 
PUl'pur iihnlich, also riitlich, blaurot, bis stark blaustichig farhenc1e 
Hubstanz gpwesen zu spin, iibpr die Naheres hisher nicht \wkannt ist; 
die B:zeichnung kiinntp, das Auf3el'P del' Ware hetreffpnd, mit xOl,//J'OI' 

(Krume, grobes MehI) zusammpnhangen, miiglicherweise abel' auch mit 
K(!'YJflvoi (Kremnoi, Krimnoi), clem Namen einer gro/3eren Hanclelsstadt 
an del' Kiiste des Asowischen Meeres [vielleicht noch in "Krim" fort
lebend], die als Bezugsquelle anzunehmen ware. 

Dem Machen (noirJal~) und Farhen (fJacpl]) von Bery II kommt es zu
gutp, daf3 ihm del' "Krystall" schon von Natur aus gleichartig und nahe 

1) 11. 2) Nicht "Tcl'pentinbalsam" (175). :I) Nicht "alR Dampf" (176). 
4) 9. 5) 17. 6) Nicht "Carneols" (16:\). 
7) Nieht "damit das Biut nicht gerinnt" (16:!}; Essig zu .. Blut" gefiigt., wiirdc 

es ja gcl'adc gel'innen machen. 
8) Also druckfpst gpdichtpt, nicht nul' "V<'l'schloAs{'tl" (Hi:l). 
9) 16:1. 10) i. 11)!-t. 1~) 16·1. 1~) 7. H):!R. 
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verwandt istl) ; man hangt diesen an Esel:-;haaren drei Tage in Harn, oder 
aueh an anderen Haaren in den Harn einpr Eselin und bringt das gP
rliehtptp Gefiif3 auf gelim!ps Feu( 2), sodann HUh man dpll aufgeloekntl'n 
(rl(!(d(tJoa(j Krystall sOI'gfaltig ahkiihl('l1:l) und hehaIHIt'lt ihn l'nt\re<lc]' 
mit Galll' eine]' Hchildkriitl'. Milch ('in('1' Wiichnel'in 4), Kupfer UJl(1 
Rtarkem Essig 5 ), odcr mit t'iner SchnH'lze aus Harz (rJljdvl)) und paw' 
lvbtxov, cpa(!paxov lvbtx6~', d. i. Indigo 6). 1st der Stein Boeh zu heiB. 
so wire! hicrbei die HyacinthPIlfarbe zerstort (dnofJalN,t = geht weg 7); bei 
guter Ausfuhrung aher win I del' Bcryll vorziiglich (a(!laTOv), so daf3 
selbst dip reXI'lull (Werkllwistcr) niehts all ihm hl'T1lPrkt'n 8). [On 11']' 

Rl'ryll schpint man hil'l";lach nieht nul'. wit' jl'tzt. den hpkannten gl'UIl
lichpll Htpill n']'standell zu hahen. sonciPrn auch eilwn hliiulie/H'n ()(In' 
"hyazinth" farl)('IH'II: <Ie]' Naill(' "Bel'yll" spl'ieht Ilieht hiel'gegl'II, <I('nll ('], 
hpzeichlll't UI'SIH'iillglidl nul' das Ilol'dindische Land odeI' Yolk. aus del'S('ll 
(~phi!'t ili(' vielleieht ],t'cilt \'e],l'('hie<lell gdiirht('11 E<lelstt'in(' kamt'n] !I). 

C h]' yso lit h (,l'hiilt mall <lurch Eintauehen d('I' KJ'ystalll' ill Gellleng(' 
aus gesehmolzellem Peeh (nlOarj) und Cp<iernijl (xE(}(!la) odeI' Sehiill
krautsaft 10), J as pis durch Bphandeln del' mit Alaun und EFSig gelwiztpll 
St<'inehen mit Griinspan und Kalbsgalle ll ), Lye h nis <lurch Tranken mit 
cpvxo::; (OrsPille). ayxol'aa (sog. Alkanna) und Essig I2). und Chl'Yso
pras durch Hchmclzen mit Harz und del' griinliclH'n (;(I.(I)!!,5I,) }Iischung 
von I"ehiillkrautsaft und fndigo l3 ), Hcliotropl4) (KeJ'aullios, Honnc'll
stein) elldlieh heJ'eitet mall, indplll man dip .. triilH'Il" Kl'y~tiillcll('n dureh 
allmahliches ErWal'lllen mit AlaunWsung .. allf]ockeJ't". sie noeh \\'arm 
mit dn Zangp in XE(}ela (Cederniil; Holz('~sig ?) wirft 15) lind nun ellt
\\'('der gpmaB dem bcim Rubin zulptzt allgdiihrtpnRpzepte bl'handplt 
(jedoch oh ne Zugabe von nla01/ 16 ), odeI' mit hpiBem geschmolzclleJll 
Pech ulld Alkallna, odeI' mit feingeriehpllem Kermes (XOXXOC;) Ilpb"t 
Essig, odeI' mit arnH'nisehem Blau ncbst Kalbsgalle, odeI' mit Maulhepr
saft (Dpckname ?J7), odP1' mit Rchwefpl, Kalhsgalle und EssigI8); d('1' 
Heliotrop win! i1iprhci OOXt/U); (prohphaltig) lind n(!'I)T/OJ' (Prima). 

e) FU1'i>sto{f(' und Fa1'h('/'('i. Die ZUIll .Fal'bpn l)('stimmtl' rolw l9 ) 
"Voll!' Inm and(,l'!'1l \{ohstof{!'ll ist kallm <ti(' T{('dplmuB zunachst YO"l'

gCJ'('inigt, \\'PI'<I('I1, \\'as dun·h \Vasehpll. AufkoelH'll, Npiil!'ll. Ahkiihkll, 
Na!'!l\\'aseilpn lind Trockll('ll g<'seiIit'hpn): als Zllsatz!' di!'lH'll hierlH'i 
fei II gP IHiI Vi'rt(' H('if('Il\\'\Il'z('1 (nT!!m~ ift () J' 21). tli (' "Hk Ol'pi 111'111''' h(,IJa llllt (' 

I) IS. ~) 14, 20. ") IS . 
. 1) Xi(·ht. "eint'I' Trac'htigc'n" (IS4). dip ja kpinp ;\lil(·h hat. 
") 1 r., /;) I ii. IS. 
.) IS; nicht "so !'ntRtPilt gefarht('r Hyacinth" (HlI). ") 14. L;. 
!I) X:wh mir VOl' .lahrpn ('rtl'ilt(,], AIIRkllnft von (It'h,- R. Prof. Dr, n. PISCHEL, 

III) I;;, IS; lla<·h PJ,INIl'S (Iih. lfi. (,ap. II) wil'd :111('h tI('I' sl·harfe Hnlz('ssig 
.. "('drion" hpnannt. 

II) Iii. 12) lr.. I") IS. II) ISO. Jr,) Hi. Ii, IH) Ii. I:) I;;. I~) In. 
"') Xi('ht. "mull(''' (220). ~U) 24, 2fi. :Hl. ~I) 24. 2(;, :I!l. 
\'. Li ppmanll, Heitriigt'. 
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Art des Seifenkrautes 1), das Kraut Asphodill nebst Sodalosung 2), 

kimolische Tonerde nebst Essig 3), filtriertes Kalkwasser (aa{Jiarov 
{JoOJ(4), bereitet durch Loschen gebrannten Kalkes in CisternenwaRser 
um! Abziehen der nach vimigem Absitzen krystallklaren Lauge 5), sowie 
feine Tonerde nebst Aschenlauge 6); diese wird gewonnen 7), indem man 
den durchlochten Boden eines Topfes mit Atzkalkstiicken belegt, die 
durch Auslaugen von Asche [namlich Holzasche] mit Wasser erhaltene 
Losung [von AlkalicarbonatJ durchfliel3en lal3t und die [nunmehr kau
stisch gewordene] Lauge iiber ein ac{Jivvwv klar filtriert, d. i. iiber ein 
"Blatterbiischel" Coder ein an Stelle dieser sehr urspriinglichen Vorrich
tung getretenes Ersatzmittel aus irgend einem passenden Material] 8). 

Hierauffolgt die Beizung (aTv1pt~), deren Hauptarten jeder beliehigell 
]<'arhung vorausgehen ktinnen, "mit Ausnahme der purpurnen ,. 9). Die 
wichtigsten Materialien, die man zumeist als kochende LCisungen an
wendet, Rind: Alaun und Harn 10), auch nebst gebranntem "phrygischem 
Stein" [d. i. ein poruseR, vermutlich alaunhaltiges Mineral, von dessen 
"Brennen" DIOSKURIDES und PLINIUS berichten] und Misy [d. i. ein Zer
RetzungR- und OxydationRprodukt des in Cypern vorkommenden ciscn
haltigen Schwefelkieses ll)]; Alaun und scharfer Essig, auch nebst rohem 
MiRyI2), wohei man zuniichst kocht, bis einige zugesetzte Gerstenkorner 
erweicht sind, abel' hinterher auch noch Harn heigehen kann 13); Alaun 
und Abkochung von (JaAavauov, d. i. Granatbliite I4); Saft unreifer 
Trauben 15); Trestern (ydyaeTOV ) mit siedendem EssigI6); Chalkanthon 17), 
[d. i. unreiner KupfervitriolJ. Zu den Beizen fiir Purpur nimmt man 
geriebenes Misy, Eisenrost und av{}o~ (JaAavaTda~, d. i. Granatbliite 18) 
oder Alaun, Essig, Misy und echten SchwefeI19); letzterer ist anseheinend 
bestimmt, eine Aufhellung zu bewirken 20), ahnlich wie an anderer Stelle 21) 
ein Kochen mit Schwefel und Kuhmilch avcat~ herbeifiihrcn soll, d. i. 
"Entfarhung" 22). Als Beizen fUr die besonderen Nuancen des "sar
dinischen" und des "sizilischcn" Purpurs werden vorgeschrieben: cine 
stark eingckochte Lusung von Eiscnrost nebst Essig odcr saurem Granat
iipfelsaft 23) und eine Lusung yon Alaun, xY)xiOc~ (Gallapfeln) und Xa},xov 
a1'1?o~ (Kupfervitriol), mit del' man ahpr nul' 2-3mal aufwallpn laRRPn 

]) 24, 20 I. 2) 24. 3) :14. 
4) 2fi, 28, 40. 5) :16, :19. 6):11, 40. 
7) 22; die Obprsetzung (l!l7) iRt unklar. 
8) Vipllpieht aus dem nach PLTNIUS (lib. 1:1, cap. 21) Rphr bpriihmtm Papyrus 

des Hcbcnnytischen Gaues. 
9) :18. ]0) 31. 

11) 26,27,36,40; "phrygischer Stpin" s. DIORKURTDER, lih. 5, cap. 140; PLINIUS, 
lih. 36, cap. 36. 

12) 28, 37, 38; nicht "rauhem" .Misy (226). 
1:1) 39. 14) 26, 206. 15) 27. 16) 24. 17) 24. 
18) 37, 225. 19) 38. 
20) Die Ubersetzung (227) ist nicht verstandlich. 21)" 40. 
22) Xieht "Vprschieflpn" (231). 2:1) 26; nicht "Eispnschlacke". 
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darf, weil sonst die Fiirbung nachher zu hochrot (lev{}(!a) ausfiillt 1 ). 

[Del' Ausclruck XUAXOV G.y{}o~ kann hier nicht auf Kupferoxydul gehen 2), 

Rondern nul', wie auch an cineI' anfiercn Stelle 3 ), auf Kupfervitriol, del' 
<lort aURdriicklich aiR "schlin dunkclhlau" bezeichnet wi1'<l; dcr "schiin 
lauchgriine" ist natiirlich nicht Kupfer- sondern Eisenvitriol.] 

Die Farhstoffe und Farbmaterialien untcrwirft man VOl' Ge
brauch eincr Priifung (oOXtflUadu cpaepaxwy (JUcptXWy4). Del' Waid, 
del' aus dem im Schatten gesammelten Kraut clurch Zerquetschen, Zer
RtoJ3en und Trocknen an del' Luft unter hiiufigem Gmwenden dargestellt 
wird und laart; (Isatis) odeI' auch G.Y{}e~ (Anthrax) heiJ3t, soli schwer 
und schein dunkelhlau sein 5). Syrischer Kermes (Scharlach) darf keine 
weiJ3en odeI' schwarzen Flecken aufweisen, sondern muJ3 locker und schon 
rot aussehen und sich heim Verreiben 6) mit Soda (und Wasser) gut 
aufliisen 7 ). Auch (PVXO~ (Orseille) darf nicht weiB- odeI' schwarz
fkekig und locker spin, sondern soli dasselhe Rot wie Purpur aus Purpur
schnecken ((lareWI') zeigen und sich fest anfiihlen; man priift sie durch 
Zerreihen 8) und hehiilt nur die gut Befundene ~). In gleicher Weise 
priift man den Krapp (r]t!;u = Wurzel) und wiihlt nul' den schlin
farbigsten 10). ])as lAVO(!101' (Chelidonium, Schiillkraut) ist cinc Wur
zel, deren Saft schon in del' Kiilte schlin goldgelb fiirbt, doch ersetzt 
man es, des hohen Preises wegen, oft durch die Wurzel del' Granate, 
r]ota, die ganz iihnlich wirkt ll ). Eine gelhe Farhe enthiilt auch die ya}./3tJ!u 
(Galbina), d. i. del' Absud aus den getrockneten Bliiten des xl'rjxo; 
(Safflors) odeI' des rt{}v.uu},}.o~ (WoIfsmilch 12 ). Del' Alaun (arvnTl7etu) 
muJ3 schiin weiB und gut loslich sein (11ye&13); enthiilt er /lAIIJ) (Mutter
laug( 14), so ist er unbrauchbar. Vom Vitriol (Xu}.xov G.y{}o;) wiihlt 
man nul' den schongefiirhten, schon dunkelblauen odeI' lauchgriinen 15) 

(die Verschiedenheit nm Kupfer- und Eisenvihiol, die z. B. in Cypern 
vielfach gemeinsam vorkommen, wird also nicht erkannt odeI' dnch nicht 
heriicksichtigt] . 

Zur Aufliisung (},vatc;, al'EOtc;16) von Orseille (cpvxo~) bedient 
man sich cineI' wiiBrigcn Abkochung von Bohnenschrot (VOwe leEypovI7), 
zu jener von Alkanna (a)'xovO/)) del' Abkochungen von Linsen (qJUX();) , 

') 2{1, 20r.. 0) 20,;. ~) :1r., 220. 
4) :14. r.) 2(l, :14. ") Xicht ,,7.rrkaIlPIl" (220). 
') :14. 8) Kieht "zprkatH'n" (220). 
9) jkr Zusatz "in tier Hand" (220) ist nicht wortlich zu nehmen. 

'0) :14; Krapp heil3t bei IhosKuRIDEs (}l{;a (Wurzel), und im Keugrieehisehen 
~lSd(ll oder (vermogc einer nicht seltenen sprachlichen L'mwandlung) a.USa(ll, 
woher wieder der Ausdruck Alizarin stammt (2, 4). - Vielleieht ist aber das al 
aueh der arahische Artikcl? 

11) :{8, 227. 
12) :18; xvi/xo; ist nicht Safran, sondern Safflor, Carthamus (wie 25,2(2). 
1~) vY(ld ist hirr nieht "feueht" (220), was ja aueh dem Inhaltp df's Kaehsatzes 

widrrspraehe. 
H) Kicht "f-ialzigkpit" (220). 15) :14; s. obell. 16) 22; 24. 2;'), 2R. I,) 36, 226. 

2* 
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yon Wurzeln des Bi1senkrautes (voaxvapor;), des Kappemstrauehes 
(x&.nnae1r;), des Mau1beerbaumes (avxapctl'or;) und der Bertramwurz 
(nVec&eDl,l) von Safflor (xvfjxor;) und yon Schaehtelha1m (rfjAlr;2); 
man kann abel' die entrindete und zerkleinerte A1kanna aueh mit frisehem 
Gerstenmalz (j3VV1) , j3vVl) feinreiben, einen Tag mit Essig stehen lass{,1l 
und dann erwarmen, bis del' Essig die Farbe last 3); odeI' sie mit Kamel
ham, mit Sodalasung, mit 01 und mit Nussen (xaeva) aufkoehcn, bis 
die F1ussigkeit [in del' die Alkalien, das 01 und das Nu13al li:iscnd wirk{'n] 
b1utrot aussieht 4); odeI' endlich sie mit dem Inneren "kaniglieher, 
persiseher Nusse" (j3aOlAClxlov xaevwv), d. s. groBp Walnuss( 5 ), fein
stoBen und mit sehiefrigem Alaun zu ein{'r fest en Masse (f1iiCa) fOrmPll. 
die man dann mit Wass{'J' anreibt, so daB man die (Jiitp <iPJ' Farhe mil 
dem Finger zu prufen yermag 6). .Ahnlieh{' Mittel yerwendet man auch, 
um X(Jpaet (Komari) in Losung zu bringen [d. i. del' rote Farbstoff 
aus Wurzel und Kraut von Comarum palustre 7) 1: entweder koeht man 
mit cpeXA1} (Weinstein, lat. faeeula) aufB) odeI' mit reayaxav&1} (Traganth
gummi), Balsamol und clem teuren XaJlVnawv (01 des Kapnos 9), 
odeI' mit Aschenlauge (xov{a aTaxr~lO), odeI' mit Ham eines klein en 
Knaben, Schweinemist, und del' durch Loschen gebrannten Marmors 
in Wasser dargestellten Kalkmileh ll ). 

Die Herstellung (axEv~) "echten" Purpurs durch 'ljJvXeoj3acp~ 
(Kaltfarbung, Farben inder Kalte12) gelingt, indem man die mit filtriertem 
Kalkwasser oder mit Eisenrost in Essig [d. i. Eisenaeetat] gebeizte Wolle 
mit Krimnos oder mit Orseille nebst Chalkanthon behandeIP3); am 
besten verfahrt man abel' so, daB man den "Schaum del' Isatis del' 
Farber" [d. i. indisehen oder Waid-Indigo] nebst "auslandiseher" [impor
tierter] Alkanna im Morsel' feinreibt, die Lasung durch Zusatz yon x6xxor; 
(Kermes), oder falls diesel' fehlt, yon Krimnos, "wie sie die Farber bp
sitzen", l1.l'l'}or; (Glanz) verleiht und die aufgebeizte Wolle hineinbringt: 
sie erlangt herrliche, un beschrpiblich schone, del' echt purpurnen 

I) 38, 22i. 
2) 24, 25, 202. 
~) 25, 37; Stoffnamen auf i sind haufig, z. B. uJ.rpi, xix)!t, X0f',UI, nhrf(!t, fJiJ.t, 

fJivam, fJritAf'1 (203). 
~) 24, 25. 
0) 224; aueh nach THEOPHRAST sind "konigJiche Niissp" .~ Walniisse (.,Natnf 

dpf Upwachsc", pd. RPRENOET.; Altona ]822, If, 8:3, ]24). 
6) :17. 
7) ]98; BERTHELOT war die von LAGERl'RANTZ prmittplt!' Katnr des Komari 

nicht bekannt. 
") 2fi, 204. 
!I) 23; als Kapnos bezeichnen PLINIUS (lib. 21), pap. Ilo) lind DWSKlIRTDRS 

(Iih. 4, cap. 1(8) vprschiedene Arten Flllnaria. 
I") 22. 
II) :18; nicht "Losen in Wasser", und nieht "mit Mileh" (228). 
Ie) 28. l~) 37, 36, 31l, 40. 
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gleichende Farbe. daher muB man diescn Kum,tgriff g e h e i m h a It p n 
(a.'70X(JvrPOII n(!iiYfla1). 

~-\uf he i f3 p m Wege erhalt man cchten, prachtvollen Purpur, ,,:';0 

:-;chi"llI wie den l importiertelli barbarischen" (xuAI) flU(!fJa(Jlxlj2), durch 
Kochen mit w'rschiedenen Farlistoffen und pa~sendl'n Zm;atzen. Orseil\e 
\'('l'\\'('IHlpt, man zusamlllell mit Anlal'anth-Bliitl'n odl'I' l\laulbel'n,aft. 
,.;dzt nach H~·darf auch Eisl'lll'osP). I)Ulpm/. (Lol'hl'l'l'fl'iichte) und 
%aI'OaU[Ot:; (Canthal'idell l ). Howie C'halkantholl lllld Hii!llatit ~,) hinzu 
llnd gibt Glanz (bUV[)[;EL) mit Uallapfeln und .()(J.XLV[)O; (Hyauinthe 6 ). 

odpr mit Kalkwa~ser7); allch kann man mit Orseille und einigl'll 
Brocken S) (Krystallen?, arpaif!u) Alaun behanddn und, fa 1\:,; die FarlJl' 
dunkler gewiinscht wird, die Behandlung vcrlangel'll, odeI' cine Klpinig
keit Chalkanthon und Soda beifiigen !l). Alkanna hringt man, in ('in 
Korbchl'n gefiillt, mit Harn, rohem kyprischell Misy und natiirlichel' 
Soda (vireov ihrV(!ov) in pinen [wegen del' G('fahr des Cbl'rlaufen~] 
l'echt groBen Topf, kocht auf, entfernt opn Schaum. pI'eBt die q)(1.U/taxa 
(Mittel) gut ah, stdlt mit ('inem Stl'ahn Wol\e eine VOl'pl'obl' all ulld 
siedet dann die iibrige fertig, bis sic dell richtigen Glam. (J.vfhapol') 
haVO). Krapp (elUJJYj = Wurzel) lOst man als gut getrocknetes, zer
kleinertes und gesiebtes Pulver in kochendem Regenwasser, setzt 
Bohnenschrot und weiBe Tonerde zu, wirft die mit Waid 11) blaulich an
gefarbte, mit Aschenwasser und Tonerde gereinigte, nachgespiilte und 
gebeizte Wolle in die heiBe :Farbflotte, riihrt bestens urn, gibt "Glanz" 
mit Alaun, spiilt rein und trocknet im Schatten, fern von Rauch 12). 

Rhamnusbeeren (acpal(!Eia = FruchtbiiEchel von (jafLvor;) und ahnlichc Teilt' 
,-on Pflanzen (ou1 fJonlV(l)v) geben (linen schon en (ngwTlI ~, Prima) 
Pm'pur, wenn man sie in Abkochungen dcsuoaxvUflor; (Bilsenkrautes) 
und{}€(!,lto; (ell-r Feigbohne) lost, die angeHirbte Wolle nachher in V/) WI! 
xuJ.%€Wr;, d. i. ill eisenhaltiges Wasser, Iningt13), sorgfaltig nach:-;piilt 
und in del' f:)onne trocknet I4). 

Zur Herstellung bestimmtel' Nuancen von Pm'pur bedient man sich 
hesondel's ausgearbeiteter Verfahren: Hochroten Purpur ({Ja(pl} o~Eia) 

l'rhiilt man mittels groBerer Mengen Ol'seille odeI' KIimnos, nebst ent
;;pl'l'chenden B2igaben von geriebenem Nitron, Chalkanthon, guter sino
pi;;chel' Erde und Essig15). "Tyrischen Purpur", prima und probehaltig, 
l'rgibt Orseille nebst gebranntem phrygischen Stein odeI' Alkanna nebst 
Ham. gebranntem Kalk und aeaevlxDv (Arsen = gelbes Schwefelarsen, 

1) 28, 208; viellcicht geschah das "Avivieren" durch einen Extrakt (ilv{}oS 
BlUte) von Kermes oder Krimnos. 
~) 26, 27. 3) Nicht "Schlacke" (207). 
4) Wohl kaum Kornkiifer (207)?; vielleicht ein Decknamc. 
5) Blut- oder Rot-Eisenstein, vielleicht Zinnober (208). 
6) Keinesfalls unsere Hyacinthe. 7) 26, 27, 36; 207, 208. 
8) Xicht "Ballen" (206). 9) 26. 10) 28. 11) 34. 12) 40. 

13) Nicht "in Wasser eines Schmiedes" (217). 14) 33, 217. 15) 32, 33, 35, 216. 
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Auripigmentl), "Phonizischen Purpur" (q;OlVtXOVV) Orseille, in Regen
wasser gelost, nebst "Ziegenblut"2), oder Alkanna nebst Chalkanthon 3); 
durch Zufiigen (der Abkochungen) Von Scammonia, Elaterium, Helleborw:I 
und wilder Gurke gewinnt man cine hellere Schattierung (J.EVXWatq) 
diese8 Purpur8, der auch ZUlU ~'iirben von d{}6vta (Leinwand) und von 
(Jvoo{Vt/ (BaulUwolle?4) brauchbar ist 5). Einen "unverganglichen" 
Purpur (avE~aAEtnTO") liefert die im oder am Meere wachsende (nicht 
naher bekannte) ,,]'lechte" X60{}oq6) (Kosthos, Kysthos), einen "niemals 
verschiel3enden'" (p,ij avlOvoUl') diese namliche Flechte nebst Orseille 
und Essig, oder der rote Farbstoff nad5t(!wq (Paideros 7) in Essig gelOst 8 ), 

oder auch Alkanna nebst Orseille, Krapp und "Kalbsblut" 9). 
Rosenfarbe (go{)ofJaq;~) erzeugt man mittels einer Losung getrock

neten fein gepulverten Krapps (g{Ca) in siedendem Regenwasser nebst 
weil3em Essig und Bohnenschrot; man hringt die mit Aschenwasser 
und 1'onerde vorgereinigte, mit Seifenwurzel .ahgekochte Wolle in die 
~'arbflotte, riihrt gut um, gibt iiv{}oq (Glanz) mit Alaun, spiilt nach 
und trocknet schlie13lich im Schatten und fern von Rauch 10). Zur Er
zielung von Scharlach- oder Kermes-Farbe (xoxx{vwv (Jaq;rJ) be
handelt man die, zunachst durch Waid blaulich angefarbte Wolle mit 
Kermes und Orseille 11), oder mit Krimnos und Alaun 12), oder, falls 
"galatischer Scharlach" gewiinscht wird, mit Alkanna, Orseille, "Schweinc
bluV3)", Chalkanthon und gebranntem a(!oEvtx6v (= Arsenigsaure14). 

Eigentliche Orseillefarbe (q;vxov fJaq;~) erhiiJt die, mit heil3em Harn 
nebst Alaun gereinigte und gut nachgespiilte Wolle durch Sieden mit 
einer Losung von Orseille in Trinkwasser (nor:{flov), der man auch noch 
Chalkanthon beifiigtI5); besondere Dauerhaftigkeit und Festigung 
(XClTOxoq) gewinnt Orseille- und auch Alkanna-~'arbe durch Anwendung 
von Schafharn, vom Safte der Zwiebol (fJ6AfJoq) und von Abkochungen 
aus Bilsenkraut, Blattern des Citronenbaumes (xhQw), Gerste oder Tijq 
xOTvJ.r;{)6voq (vielleicht Malz? 16). 

Schon rotgelb, "wie die (rohe) Wolle aus Canuria" (in Apulien), 
farbt man durch Kochen mit Akantha (einer Distelart?) und Krimnos 
im Bleikessel (flOAV(Jovv XaJ.X{OVI7), schon goldgel b (XQvoav{hjq) durch 
Einbringen in einen kalten Auszug aus den Bliiten des Safflors (u.v{}oq 
Xl'~XOV) und aus Ochsenzunge (fJovq;{}aAflovI8); n ic h t dauerhaft ist 
die dunkelgelbe (q;at6q) bis hellgelbe, rahmgelbe oder milchweil3e 

1) 40. 2) 32; Deckname? 
3) 25. 4) Battistleinen (202)? 
5) 25. 6) 35. 
7) Nicht "Rotel" (223), dcr auch in Essig unlOslich ist. 
8) 35. 9) 36; Decknamc? 

10) 31. ll) 34, 219. 
12) 24. 13) Deckname? 14) 40. 
15) 31. 16) 38, 228. 
17) 35, 36. 18) 34. 
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Kaltfiirbung mit goldgHinzender Bleigliitte 1) nehst Kalk und etwas 
Alkanna 2). 

Dm h la u (y}.uvx6;) odeI' dUllkelblau av{}eax{vo;) zu farhell, zer
kocht man iJ.v{}eW; (Waid, Indigo) mit Harn in cineI' groBen Kufe vor
siehtig uml unter stetem l{,iihrell, l-ltellt die allmiihlieh abgekiihlte Mal-lse 
drei Tagp lang ill die HOIlIW und arbeitet Hie dahei regelmaBig gut um; 
einen geharigen Anteil laBt man weitere cIrei Tage mit Seifenwurzel 
brodeln, farbt dann die Wolle an, setzt hierauf noeh Orseille ZU, farbt 
fertig und wiederholt dies friih und abends, also taglich zweimal, so 
lange bis die Farbbriihe erschopft ist 3). 

Einige andere beliehte Farben erhalt man noch wie folgt: "Phalli
zil-lchel-l Hellrot" mit Heliotrop [d. i. Croton tinctorius], Alkanna und 
Essig 4); "Kirschrot" (xceaawv) mit Krimnos, dessen Ton man mit 
O,IlI!Y/w (Reife od. dgl.) aufhiiht kv~cWflfl'OV5); "xioeLl'ov" [wold ein 
helle,; Gelbrot] mit Heliotrop ulld Essig 6 ). 

Eill(, "Briihe (fJU.,upu) fiir drei Farben" besteht aut-; KrillllloH ulld 
Alaun del' Farber (fiarptxlJ7); fiir sich fiirbt sie schiin scharlachrot, auf 
ZUHatz VOII mit WaSHer allgeriehenl'rn Sehwefel aher lauchgriin (ne(lotJ'u), 
ulld auf Zusatz in WaHser gelaster reiner Soda quittl'ngelb (jllj}.tJ'U). 

3. SchlllGbetrachtling. Wie sich aus aHem im vorstehenden ]Jar
gl'll'e,rten ergibt, strehen die Rezepte des Leidener und Stockholmer 
Papyrus ganz offen die Nachahrnung und Verfalschung del' Edelmetalle, 
del' Edelsteine und Perlen, sowie del' Luxusfarhstoffe an 8), sie benennen 
die erhaltenen Kunstprodukte ohne weiteres mit dem Namen del' echten, 
- so z. B. heiBt es einfach "du find est Smaragd" odeI' .,du erhaltst 
PurpUl'" n) -, und Hie stell en ohne jedps Gelwimtun und mit sicht
lidwr B:-friedigung fest, zu wie erfreulichen Zielell ihre VorHchriften 
fiihl'ell: die ErzeugniHtlP Hind gut, Hchi'lI1, sehl' ,;chiin, yortl'dflich, IWlT

I ieh, beWUlldel'ungswiil'dig 1l1 ), unhpi-lchl'piblich 11), wie ('cht, wie natiirlich, 
,;chilller ab natiirlich 12). eeht iigyptil-lch, ,;chiin \Vic die illlportil'lten 
(Xrt}.// /]rtU/1u!!tX/113), pl'illla (n(!WTlI), probehaltig u"f., ~() daB ;;ie ,;elhst 
die UXl'lrUt (\Vel'kllwi"tpl') tiimlchell ulld dieM' nidlt" \'()Il dpr Naeh
ahlllllng hl'llIl'rken14), 

SchOll diese wiederholtc V crsichpl'uug liif3t t'l'Hehcn, daB annil1gliehc 
Ausiiber del' geschilderten "Kiinste" nicht die getauschten unel nichts 
bemerkenden Arbeitsleutc selbst waren, sonelcrn ihnen iibel'geordnete 
Pcrsonlichkeiten hoheren R:tnges, die zwar naturgemaf3 aus del' Erfahrung 

1) X(!v(JtctS des DroSKt:RIIlES (218). 
2) 3:~, 36, 37. a) 29, 30, 212. 
4) :~~), 5) Bi); nicht "mit gesauertel' ~l'ife" (218). 
6) :~I). 7) 24. 8) 107, 14:t 
9) 12, 25. 10) :~6, 11) 28. 

12) 143. 1'1) 26, 27. 
14) 133 ff., 143. 
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der Techniker schapften, aber weitergehende und auch eigentliche 
Geheimkenntnisse besal3en, die sie sogar ihren unmittelharen }1'ach
genossen nicht ohne wei teres iiberlieferten 1). Dafiir, dal3 diese "Hoherell" 
un;priinglich ([elll Priesterstande angehi)rten, spricht die gesamte, auch 
(lurch die Erill ittlu ngen del' )Il'Ut'!,('1l WiKSl'llKdmft hestatigte, alltik(' 
Traditioll; ih!' gemiif3 gelten die iigyptiKc:ht'n l'riestP]' als iiltest!' \,prtl'\'t('r 
del' KUIl1iL Er\elmetailp, E:ldskilw und Purpul' nachzuahnwII und ZII 
faif,e1wn, piller Kunst, die ihn'lI Ul'spl'ung in den ZUt' Hel'stellullg dpl' 
Utittel'hildl'l' Iwstimllltell geill'illlPn Tel1lpeiwerkstatten lIahlll, 1iic:h ill 
diesen hi;; ZlIllt Untel'gange deH Hpidl'lltumeH und his zum Begillnc dp), 
byzantiniKchpll Zeit l'l'hielt und fertwI'hill noch dUl'ch "fest zusamllWII· 
halknde esoterische Zirkel" ausgeiiht, allmahlieh aher auch weitcI'l'n 
KI'eisen iibermittelt wun\( 2 ). Die yieleriei (z. T. freilich sagenhaften) 
I3:Tiehte iiber die Aufhewahrung und Auffindung von RezeptbiichpJ'll 
ill TempPin lll'statigen, daB Hieh in dies en auch die Werkstatten ZUl' AUK
ii l)'lllg der hetreffenden VorschI'iften hcfanden und maehcn CK fCJ'Iler 
crkliiriich, daB die L"genrie das en;te Auftreten des in spiiterer Zeit alK 
"ersten Alchemisten" und "Vater der Alchemie" geriihmten sog. DEMO
KRITOS (Pseudo-DEMOKRITOS) in den Tempel zu Memphis verIegt. 

D~;MOKRITOS gehtirt, neben PHIMENAS, ANAXILAOS und APHRIKIANOS, 
zu den :;ehr Hparlichen Autoren, die sich illl Leidener und Stockholnwr 
Papyrus als Verfa:;ser henutzter QueIIenschl'iften angefiihrt fincil'n. Dell 
Agyptel' PHIMENAS am; SaY,;, der nUl' im Leidener Papyrus vorkommt, 
hat BERTH~;LOT mit eilll'lIl andpl'weitig als "Magit'r" bekanntell PAM
l\lENES idelltifiziert, --- ob mit Recht. hlpiht ai)('l' durchauK fraglich 3); 

del' Rci!11l'1' .-\~'RI(!IANlTS (A(PUlxu1)Ju;4), ist zweifellos alK del' VeJ'faKKt'l' 
des, nul' ill Kt'hl' elltsteIlkl' ulld intel'polit'l'tel' Ut'Ktalt auf UIIK gekollllllt'llell 
~alllmelwel'keH ., Kesten" allzlIsehell, d. i. als jenet' .J ULIUS :-lEXTlfS 
AFRICAN TIS, del' nachweiKlich zu Begilln des :3. ,Jahrhunderts lebte und 
litel'arisch tatig wal'''); del' Gri('che ANAXILAOS endlich, de;;8en Zl'italtl'I' 
LAUERCRANTZ fiil' ulllwstimlllbal' <lllHah ~). ist, ,\-ie ])IELS t'l'inlH'I't7). 
Kicheriich del' IIiilUlichl' aUH dCIIl IWl'iiehtigil'n Zaubl'rIande Thes,;aliell 
stallllllende "Pythagoraer", yon deKKen Illagi:;ehen KUllststiickell und 
c1essen Ausweisung aus Itaiien illl .Jahre 2R v. Chr. PLINIUS berichtet; 
dem Stockholmer Papyrus zufolg( 8 ) empfahl er u. a. ein von DEMO
KRITOS herriihrendes Rezept. 

Auf die angeblichen Lebenssehieksale und Sehriften des Pseudo
DEMOKRITOS kann an diesel' Stelle nicht naher eingegangen werden, 
doeh sei erwiihnt, dal3 die R3ste seines, unter dem (erst in spateI' Zeit 
zugefiigten) 1'itel "Physika et Mystika" iiberlieferten und in BERTHELOTS 

1) 142 ff.; s. die Anweisung "an6x(!v<pov :1l(!uyt<u" (halte den Kunstgriff 
geheim) gelegentlich der Purpur.Kaltfarberei (28). 

2) 145 if.; DIELS, a. a. 0., 905. 3) 105, llO. 4) 32, 37. 
5) 106. G) 115. 7) a. a. 0., 906. 8) 3. 
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HaJllJlllung ahgedrucktcn Hauptwerkes, in drei unzusammenhangende 
Gruppen zerfallen: die cinc (Nr. 2) berichtet iiber gewisse Beschw6rungen, 
die ZUl" Auffindung magischer Biieher und Spriiche in del' hohlen Saule 
cines 'l'elllpeis fiihrell l); die zW('itc (Nr. :3) IPhrt dal-! ,,:\iachen" d('s Goldes 
IIlId Hillwrs ulHI ;f,eigt d(,1l alkn, urspl'iinglich reill teehnisell('n Text 
durch lIIysti8che ulld alehplllistiselw Zutatpil und Ein8chiebsel in \'iillig 
lIillkiiriichel" \Vpisp so w'riindert und f'nve itl' Ii , wic er schOll llln 4()O 
dCIll KOItllllf'lltat or Ny N ~;:-;IOS vorgl'iegen halwn JIIag~); die drittc (Nr. I) 
('ndlieh cnthalt Hruehstiieke von unveranderten, d. h. rein teehnisehen, 
H,ezepten iib('r die Ptlrpuriarbung ((Jarplj), die in jeder Hin8icht den illl 
Leidener und Stockholmer Papyrus crhaltenen gleichen. Nach den 
Beriehten des SYN~;:-;IOS, del' um 400, und des U EORGIOS SYNK~;LLOS, 

d(·)" lllll SUO lehte, l-!chrieb DEMOKRITOS tatsachIieh 4 Biieher (Rollen, 
TOpOl) iiber das "Farben" (d. h. Nachahlllen) von Uold, Sill)('r, Edel
steincn und Purpur, die unter delll Nalllcn (JaqJtiw.l (FarhebiielH'r) 
I)('kanut \\'aren 3 ), und zwar meldet die alteste Cberlieferllllg, er sci, als 
PI' nach Agypten kalil, von den Pric8tel'l1 df'S Tempe/:.; zu Memphis in 
ihre Geheimnisse eingeweiht worden und habe das von ihnen Erlernte 
in jenen 4 Biichern niedergelegt. Erst spaterhin 4) wird diese Tradition 
zuniichst abgeandert, indem die Einweihung nicht mehr durch die Priester
sehaft all-! sole he crfolgt, sondern allein dureh den sagenberiihmten (an
geblieh pel'sischen!) Obel'priester OSTANgS als ausschlief31ichPll Kenner 
und Lehrer del' Geheimwissenschaften, und zuletzt ganzlieh dahin um
gestaItd, daB es jetzt DEMOKRITOS ist, del' die Geheimlehren (aus clem 
Orient?) nach Agypten bringt und die Priestf'r mit ihnen hekannt macht; 
spine 4, Hiichcl' sind nunlllehr d('1' Auslegung und Erkliil'ullg hediirftig, 
~ie geit('1\ fiir dUllke! und l'atselhaft, - ihl' vOl"d(,1Il allgelllein vel'stiin<i
liehel' Hinn i14t al80 offenhar auf Grund magischet' lind alehemistil-!cher 
Ideen entstellt worden. 

Sehr hezcichnend fiir dieses EiJl(lringen del' Mystik, das ;.;chon in 
([{,II prstl'Il nachchl'iHtIichl'n Jahrhullderten zu beginn('n, st·inell H6hl'
}lunkt a\)('1' etwa zwiselH'n' 30U und 400 zu (,I'reichen seheint, ware eine 
mit dem Htoekholmer Papyrus vel'cinigte Heigabe, sofern :-lie wirklich zu 
ihm geh6rt lind zllsammen mit ihm aufgefunden wurde, was sich indessen 
hestenfaIIs als wahrscheinlieh, keineswegs als bewiesen, him,teIIen Ial3t 5). 
Sie besteht aus einem Papyrusblatte, das in Ziigen, die jenen des Haupt
stiickes zwar iihnlieh, abel' doch von ihnen versehieden sind, die Inschrift 
tragt: "Sonne, Berbeloeh, Chthotho, Miach, Sandum, Echnin, Zagueb: 
bewahre mieh, wah rend ich die Mischungen vornehme (aVVtaTaw:vov). 
Vbliehe Formeln (xolva). Dann salbe Dich, und Du wirst mit eigenen 

1) Der Schaup\atz ist nicht Pcl'sien oder Babylonien (112), sondern del' Ver
fasser "tut nur so". 

2) 108 ff., 110. 3) 90, 96 ff., 120. 
~) lIO ff. 5) 2:l2. 
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Augen die Ergebnisse sehen"!). Del' Anrufung del' Sonne folgen also 
pine Anzahl (als Bcinamen aufzufassender?) magiseher Worte, wie sic 
in gleieher Art sehr oft in den sog. Zauberpapyri del' namlichen Epoche 
\"(lrkommen, sodann soli del' Ausfiihrende, wie ebenfalls haufig in diesen 
Zauberpapyri, die xu{vu. aufsagen, d. S. die vOl'geschriehenen gehdlllell 
For1l1eln (die ab ihm gelaufig vOl'ausgcsetzt werden) und schlief3lich 
eine Salbe gebl'auehen, deren myt;tische Wirkung zum gewiim:chten Zielc 
fiihlt. Nimmt lllan die Zusammengehorigkeit des Hauptpapyrus und des 
Beiblattes an, so driingt sich die verlockende Vermutung auf2) , daB die 
"vorzunchmenden Mischungen'" die in erstel'em beschriebencn seien, daB 
also del' urspriinglich mit volligel' Offenheit Nachahmende und :Fiilsehende 
hier bereits hewuBte Tiiuschung ausiihe, d. h. an del' Hand cines mysti
schen Rituales als Magiker und zauhernder Alchemist auftrete. Hierzu 
wiederulll wiirck vortrefflich die schon von BERTHELOT aufgesteilte, von 
LAGERCRANTZ 3) uncI VOII DlELS4) gehilligte Hypothese paRsen, del' 13l'
sitzer d('1' Leicicner und Stoekholmer Papyri sei ein del' Magie und 
Alchemic ergehenl'l' hiihcrer Priester gewes('n; fiir <Leren IUchtigkc>it 
:-;pricht e" noch, daB in Agypten seit alters her jedermann daR, womit er 
"ieh illl Lehen heschiiftigte, auch in das Crah mitgegchcn erhielt, und 
daB ein hoher Priester leicht in del' Lage war, sich derartige Prunk
ahschriften als Totenbeigaben zu heschaffen 5). 

Schliel3lich sei, weil dies meines Wissens noch von keiner Seite ge
schehen ist, auch in Kiirze darauf aufmerksam gemaeht, wie gelegent
lich del' erwiihnten "Umlagerung" del' Chemie zur Alchemie auch zahl
reiche, ursprunglich rein technische Vorschriften und Anweisungen, cine 
'VancIlung in mystischem und ahergliiubischem Sinne erfahren: so wird 
del' Zusatz von etwas echtem Silher odeI' Cold, del' urspriinglich nur 
Zlil' Aufbessel'UIIg del' kunstlichen Legierungen dient, in Anlehnung an 
gewi;;se, meist del' spiiteren griechischen Philosophie entstammende An
schauungen, zum "Bamen"', del' neues Silber und Gold hervorbringt, 
odeI' ZU!· "Hefe'", die den "Teig" (flaCa) in einc Art Silber- odeI' Gold
garung versetzt; aus den Leinenstiicken, in die cingchunden man die zu 
farbenden Steinehen in die vorgeschriehenen Fliissigkeiten hringt, werden 
die Lpinenhinden, in die man den "Leichnam des OSIRIS"' (z. B. das 
unedle Metall) gleich eincr Mumie so einwickelt, daB nul' das Haupt 
des Toten (das "caput mortuum") sichtbar bleibt und in die gehiillt 
man ihn del' "Wiederbelebung" (als edles) entgegenfiihl't 6); das ein
fache "Einwerfen" (e7'lt~a).).clv) del' Zutaten wird zum magischen "Pl'o
jizieren", das einzuwcrfende Mittel (q;aeflaxov = medicinal oderStreu-

1) 42, 54. 2) 232. 
3) 54. 4) a. a. 0., 902. 
5) Obige Auslegung des lXE .UE avvtaruftEvov und del' xolva ist seither als unzu

lassig erwiesen (vgl. meine "Alchemic", S. 26 u. 669). 
6) Siehe meine "Abhandlungen und Vortrage". II, S. 23 ff. Leipzig 1913. 
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pulycr (~lietoV = Xerion) zum mystischen Transmutationscrregcr (Elixier 
der Araber = al Ixir = "das Xerion"), die einstige blof3e "Verandc
rung"l) zur eigentlichen "Verwandlung", z. 13. dpr unedlcn Metalle 
ill edle; das "schwcflige Waf'ser" (fhiov iJl5(/)e) gcht in das gleichnamige 
"giittliche" iiber u~f. 

Neben einigen weuigen Higlell (z. B. fiir "Draehme" uml fiir "eill
halb") und Wortabkiirzungeu (z. 13. noecp' fiil m;(!(pVeu. = Purpur und 

o~ fiir 07:vm:rlgta = Alaun), die dem Stockholmer und Leidener Papyrus 

gemeinsam sind 2 ), kommen allein in letzterem auch die Zeichen 0 
der Sonne und (( des Mondes fUr Gold und Silber vor, was nach BER
THELOT das liJteste bisher bekannte Beispiel sole her Art ist. Fiir andere 
Metalle werden weder in der namliehen (die Herstellung VOIl Asem he
treffendpn) Vorschrift, noeh an irgendwelehen sonstigen Stellen des 
Papyrus, derartige Symbole gebraueht, aueh IIlcibt e~ natiirlieh dahin
w'stt'llt, ob sieh derPIl schon die iiitcrell Vorlagl'n des Leidener Papyrus 
hedienien, oder 011 sic erst der letzte Absehrpiber, einer zu seiner Zeit 
bereits hestehenden Gewuhnheit gemaJ3, gclegentlieh einfUgte. Zu
gun;;ten letzterl'r V l'rmutung lieBe sieh anfiihren, daB, was BERTHELOT' 
nieht bemerkte, das fiir .,Sonne" henutzte Zeiehl'n nieht das uralte 
iigyptische 8 ist (symbulisierend die Sonne illl Zustande der Mutter
schaft, den Keim der von ihr neu zu gebarenden Sonne des naehsten 
'rages schon in sieh tragend), sondern ein orientalisehes 3), die Sonnen
schl'ibe gekrollt mit einer Art (aus Strahlen bestehender 1) Mitra dar
stellend 4). 

1) d.V .. Olw,'},jval (26). 
2) 62, 64, 65 ff. 
") Ygl. die Abbildung bei BOLL "I"'phal'ra" (Ll'ipzig 190:.1, 1"'. :JO~). 
4) Hchon wiederholt mu/.lte ieh darauf aufmerksam machen, da/.l HERTH~;I,OT 

ab Historiker das unbedingte Zutrauen, dessen er sich allgemein erfreut, keines.
wegs ,"prdient, da die Art spiner Darstellung und Quellenbpniitzung nicht selten 
die objektive Gprechtigkeit gegeniiber dl'n Leistungen spitll'r Vorgiinger und den 
Verdienstell anderer Forschpr yollig yt'l'llIisspn laUt, wahr{'nd sich die unter s{'inpr 
L{'itung Yel'anlltaltet{'n Ausgalll'n z. T. als ungcniigcnd, z. T. sogar als willkiirlich cr
weisen. ])a dipse BphauptuLlgen Vprwundl'rung und ZWt'ifel erregtcn, illt es fUr mich 
yon hohe!ll \Verte, da/.l jetzt sowohl LAU~;RCRA!'ITZ als auch DIEL~ ihncn zustillllllen. 
Ersterer hebt an vielpn ~tellen hprvor, wie willkiirlich und gewaltsam BERTHELOT 

oft verfuhr (141, 160), wie unrichtig und ungeniigend begriindet seine tbersetzungen 
zuweilen sind (105,165, li8; 164), wie er manches als anscheinend unwiehtig weg
lii/3t, manches als anscheiIlcnd wichtig zusammenfiigt (1l9; 109), die iiberlieferte 
Anordnung durch lJmstpllungen zerstort (99), voreilige Annahmen und Folgerungen 
ausspricht (105, 1l0, 116, 117, 140), usf. Xach DIELS (a. a. 0.) ist sogar das Corpus 
der griechischpn Chellliker "als nicht zustande gebracht" anzusehen, und bedarf 
yolliger Xeubearbeitung durch ('inen t iichtigen Philologen, - jedoch, wie man als 
dringl'nden Wunsch wohl hinzufiigcn darf, nicht ohne Mitwirkung eines Chemikers! 
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2. Ubf>r chemische Papyri des 3. Jalirhundel'tes 
11. ChI'. 1). 

Herr Ckh .. Rat Pl'of. Dr. H. DIELS hatte dil' Giite, Illich auf eillP 
kiirzlich in den "t-litzungs-Berichten del' Kg!. Danischen Akademie del' 
,,yi~sl'ntichaftl'n" erHchienelll' Ahhandlung~) aufmerk~.;alt1 ;!,u machen, be .. 
titeit"Zwei Papyri chemi:;ehen InhalteH", hel'l'iihn'tld von Frau Dr. 
INUEBORU HAMMER JENSEN, del' VerfasHel'in beachtenH werter philolo
giseher Arbeiten, u. a. sole her liber die platonisehe Physik und die 
aristotelische Meteorologie. 

Die Abhandlung betrifft den Leidener und t-ltockholmer Papyrus, 
iiber die ich 1913 in dieser Zeitsehrift ausfiihrlich berichtete 3 ) und ver
sucht den Nachwei,.;, daB sic, entgegen allen bisherigen Annahmen, ill 
keinel'lei Beziehung ;!,ur Aichelllic stehen sollen. Sic betont zuniiehst 
die Unhaltbarkeit der noeh von BERTHELOT vertretenen \' orstellung 4 ), 

die Priester des agyptisehen Altertumes hatten schon "in cntlegenster 
Zeit" alehemistische Kenntnisse beseEsen und dieRe, untermischt mit 
magisehen Anrufungen u. dgl., llI'sprlinglich in Gestalt von Hiero
glyph en auf die Stelen (Saulen) ihrer Tempel aufgezeichnet, und spateI' 
in den sog. "hermetisehen Biichern", von denen noch CLEMENS VON 
ALEXANDRIA spricht 5). Weiterhin bestreitet sie die Ansieht BERTHELOTS, 
<laU als alteste alchemistische Sehrift del' Leidener Papyrus anzusehen 
sei 6); diesel', del' aus Theben, sowie del' so ahnliche, BERTHELOT noeh 
unhekannte Stoekholmer, del' aus Alexandria zu stammen scheinc 7), sind 
rein teehnischen Inhaltes, sie bestehen aus planlos aneinandergereihten, 
verschiedenen Quellen entnommenen, oft ,;ehr unvollstandigen, ja llur 
andeutenden V orschriften M), die in schlechter Spraehe und Orthographic, 
fllichtig und mit manchen Wiederholungen kopiert sind und sieh wcder 
auf Wissenschaft noch auf Theorie stiitzen, sondern ausschlicf3lich auf 
die Erfahrung 9 ). Del' Leidener Papyrus, del' aHein iiber Naehahmungen 
von Edelmetallen und Pm'pur handelt, ist also wohl das Rezeptbuch 
eines }<'abrikanten nul' derartiger Waren, del' Stockholmer abel', in dem 
auch jene von Edelsteinen und Perl en einen breiten Raum einnehmen, 
das eines solchen, del' sich auch mit letzteren ErzeugniHsen ueschiiftigte 10). 
Dan vom "Farben" wie del' Stoffe so auch del' Edelsteine und Metalle 
die Rede ist, liegt in del' Natur diesel' Art Imitationen, die schon seit 

1) Chemiker-Zeit. 1917, R. 589. 
2) Kopenhagen 1916. S. 279. 
3) Chemische Papyri des 3 .. Tahrhundertcs. Chemiker·Zeit. 1913, S. 933. 
~) fl. dessen "Origines de l' Alchimie" (Paris 1885), "Collection des Alchimistcs 

grecs" (Paris 1888). "Introduction" (Paris 1889). 
5) A. a. O. S. 281, 283. 
6) Ebenda S. 281. 7) Ebenda S. 295. 
8) Ebenda S. 283, 289. 9) Ebenda S. 289. 10) Ebenda S. 291. 
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langem, und nicht blof3 gerade in A.gypten, zur Befriedigung einer nach 
Luxuswaren aller Art begierigen Bevolkerung hergestellt wurden, und 
trotz schader Cberwachung (zuweilen selbst durch eine Art offent
lie her Probicrer) Anlaf3 zu zahlreichen Ubcrvorteilungen und Betriigereien 
gaben 1 ). Die Rezepte zur Herstellung des Asems (Elektrons), d. i. der 
in A.gypten seit alters her bekannten Gold-Silber-Legierung 2), sowie die 
zur Erzielung echter und unechter Vergoldung oder Versilberung 3), 

gehen iibrigens nicht auf Betrug aus 4), und auch die (vereinzelte) An
weisung zur Geheimhaltung, sowie die Versicherung, daB von derlei 
Nachahmungen selbst die Fachleute nichts gewahr werden 5), tragen 
keinen alchemistischen Charaktm'. Da nach Cherlieferungen hpi CA1i;SAR 
ulld PLI~nus die Gallier im V przinncn ulld Vt'rsilhcj'Jl von Metallwaren 
und in del' Her::;tellung falschen Purpun; gut bewandu't waren, el'steres 
wohl sogar erfanden 6), ferner (gleichfalls nach PLINIUS) die Inder friih
zeitig wie echte sO auch gefalschte Edelsteine in den Handel hrachten 7), 
endlich auch gewisse in den Papyri erwahnte Herstellungsmittel und 
-verfahren (Tabasis = Tabaschir, Indigo, Rcis, Schildkroten, Frauen
und andere Milch; Kochen in Milch; Kochen in Kiirbchen, ... ) auf 
Indien weisen sollen 8), so ist bei dergleichen Rezepten del' Papyri haupt
siichlich gallische und indische Herkunft vorauszusetzen. Keine Re<ie 
kann also von einem Geheimwissen und einer alchemistischen Wirk
samkeit dcr agyptischen Priester sein, wie sie BERTHELOT, UIELS, LIPP
MA"NN und andere annahmen !I); diese Priest!'r ll1iigen allenfalls (nach 
lhELS) Idole odeI' Amulette verfertigt haben 10), a\wI' mit del' Farberei 
z. B. beschaftigten sie sich sicherlich nil', schon de!" unvermeidlichen 
iiblen Geriiche wegen 11); an einen Zusammenhang del' Leidener und 
Stockholmer Papyri mit den Urspriingen del' Alchemie ist demnach 
nicht zu denken. 

Wie schon DIELS in seiner kurzcn Besprechung der HAMMER JENSEN
schen Ahhandlung 12) zutreffend hervorhob, liegt deren Hauptmangel 
darin, daB sic die Leidener und Stockholmer Papyri fiir sich heraus
gegriffen, den allgemeinen Zusammenhang mit del' gesamten zugehiirigen 
Litnatur aber nicht verfolgt, ja anscheinend gar nieht eingesehen hat. 
Gestiitzt auf yjeljahrige Rtudien in diesel' Riehtung, die meinem so
ehen vollen<leten Werkt' "Entstehung und Ausbreitllng del' Alchemie" 
zugrull!le liegen, kann auch ich mieh diesel' Ansehauung nul' durchallH 
an:'ieh 1 ipf.\pn: das Nahere an Yorlipg<'IH1(' I' RtplIp a IIs]"('ic ilPlld Zl1 e]'i'ni.Pl"II 

I) Ebpllda ~. 290, 2;)2, 29:t 
~) Ebpllda ~. 29:t ") Ebenda ~. 2!lH. 
4) E1)('nda ~. 29i. 5) Ehpuda ~. 2Hfi. 
Ii) Ehcnda ~. 21li, ~()l. .) Ehpuda ~, 2flH, 2!1!I, :~O I. 
") Ebpnda ~. 299, :lOO. 9) Ebpnda 2HS, 2H9, :\02. 

10) Ebpnda ~. 2HH. 11) Ebruda ~. 2H!l. 
1~) DtRCh. Lit!'mtur-Z!'it .. 191i, ~. fi92. 
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und queUenmiWig zu belegen, ist allerdings unm6glich, denn dies cr
fordert eben cin ganzes Buch, und ich mull mich daher darauf beschranken, 
nur einige wenigc Punkte anzudeuten. 

Da,nm, daB dic a I t en agyptischen Priester alchemistische Kennt
niHHl' hcsaBen und sic auf dic Tempelsaulen niedergeschrieben hatten, 
kann, entgegcn dem, was z. T. noch BERTHELOT annahm, iiberhaupt 
keinc Rede sein, auch gewahren in diesel' Hinsicht die sog. "hermetischen 
Biicher", die CLEMENS VON ALEXANDRIA (gest. 216 n. Chr.) anfiihrt, 
schon deshalb kcinerlei Anhalt, weil sic mit dem altcn Agyptcn nicht 
das geringstc zu tun haben. Del' Leidener Papyrus, - und vom Stock
holmer gilt das namliche -, ist abel' nach BERTHELOT auch nicht als 
altcstc cigentlich alchemistische Schrift zu bezeichnen, vielmehr sah 
BERTHELOT in ihm cine Sammlung von allerlei Rezepten, meist zur 
Nachahmung und Falschung kostbarer Waren dienlicher, in j ener 
1<'assung, die dem Eindringen del' fUr die Alchemic charaktel'istischen 
magischen und mystischen Ideen vorausgeht. Sie zielen daher auch 
noch nicht auf den von del' eigentlichen Alchemie unzertrennlichen 
Schwindel und Betrug ab, sondeI'll gestehen ihrcn Zweck, d. i. Vor
spiegelung und Vortauschung echter Waren durch unechte, ganz offen 
ein, freuen sich des Ergebnisses, besonders wenn schlicl3lich selbst den 
AusfUhrenden das Uncchte wie echt erscheint, und empfehlen das am 
besten Gelingende, als eine Art Zunftgehcimnis, del' sorgfaltigen Ge
heimhaltung. Es ist daher zwar ganz richtig, daB dic angefUhrten Vor
schriften wedel' wissenschaftlichen noch theorctischen, sondern allein 
praktischen Ursprung verratcn, d. h. sich als den Nicderschlag mannig
facher Erfahrungcn darstellen, die in unbestimmbar weite Zeit zuriick
gehen; abel' hieraus folgt wedel', dall sie Rezeptbiichcr eigentlicher 
Industrieller sind, noch dall sic keinerlei Geheimwissen widerspiegeln. 
Mit del' Nachahmung cdler Metallc, Steinc uml Stoffe heschaftigten 
sich cben tatsachlich werst die dem Laien vi)]]ig unzuganglichen Tempel
Werkstatten des a I ten Agyptens, in denen gewisse Angestellte unter 
Anleitung del' Priester die G6ttel'bikler und deren Schmuck, heiligc 
Gerate zum Gottesdicnst, liturgische Gewander u. dgl. mchr, ver
fertigten, an fangs aus echtcn Matcrialien, spateI' auch aus unechten; 
daher ist ausdriicklich von "Kammern del' Geheimnisse", ,,-Wissern dpr 
Geheimnisse" usf. die H,e<ie. In jiingen·r Zeit, zuletzt namentlich in 
ptolcmaischer und hellenistischer, erreichte dic Tempel-Industrie auBer'
ordentlichc Ausdehnung und griff auf die mannigfaltigsten Gebietc 
iiber, auch auf solche, (~ie die Ausfiihrung in den Tempeln selbst ganzlich 
ausschlossen, so daB die Priester keineswegs mehr in cigener Person 
allerorten mit tatig, odeI' auch nur bei del' Dberwachung unmittelbar 
heteiligt sein konnten; nur an del' Hcrstellung del' gcnannten hicratischen 
Gcgenstande nahmen sie auch weiterhin dauernd Interesse und Anteil. 
Die cinschlagigen Erfahrungen, tcils altiiberliefeIie, teils neubewahrtc, 
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vererbten sich von Geschlecht zu Geschlecht, viele Jahrhunderte lang 
nach echt iigyptiRchem Gebrauche vermutlich nur durch miindliche 
Mitteilungen "wie vom Vater zum Sohne", schlie13lich abel' aueh durch 
Niederschriften (seit dcr ptolemaiRchen Epoche auch durch griechische); 
aus solchen wurden dann in noch spiitcrer Zeit umfasRcm]c AURZiigp 
zusammengestellt, nicht andel's als sic z. B. schon gegen 1500 v. ChI'. 
die Papyri medizinischen Inhaltes bieten, wie der "Papyrus Ebers": 
die Redactoren wrfahren dabei im ganzen nicht ungeschickt, im ein
zein en aber oft ohne geniigende Sachkenntnis, nachliissig und will
kiirlich, und die Kopisten bewiihren sich zwar als Kalligraphcn, ent
stellen abel' Orthographic und Sprache ganz nach del' Weise unserer 
heutigen BerufRsehreiher, die (wie etwa die juristischen) allerorten 
nach Inhalt um] Am;drucksart aueh nur das heraushoren und zu Papier 
hringen, was den ihnen einmal gelaufigcn Begriffen unci Rpdensarten 
entspricht. 

Ausziige dieses Charakters, odeI' vielmchl' Ahsehriften \-on solehen, 
diil'ftcn auch dcl' Lcidcncl' und Stoekholnwr Papyrus scin; ihre Rezeptc 
stammen urspriinglieh nieht aus :Fahriken, sondern aus den "Kammern 
del' Geheimnisse", d. h. den Tcmpel-Werkstiittcn, in denen man u. a. 
das Nachahmcn edler Mctalle, Steine und Pigmentc dureh ,,1<'iirben" 
hetrieh und es licgt wedel' Grund noch Berechtigung Val', sic auf gallische 
odeI' indi!>che UI'heber zuriickzufiihren 1), wenngleich sie, wie anderen 
orientalischen Einfliissen, so auch indischen, direkt odeI' indirekt gewisse 
Einzelheiten zu verdanken haben mogen; denn wenn aueh, ganz so wie 
z. B. bei den Sammlungen religioser und medizinischer Vorsehriften, 
fraglos ein erhebliches Beharrungs-Bestreben bestand, dahingehend, die 
iiltesten einmal festgcstellten Texte in sozusagen orthocloxer Weise fest
zuhalten und wciter zu iiherliefern, so ist cIoeh aueh im vorliegcndell 
l<'alle zu vermuten, daB del' Inhalt im Laufc del' Zeit seitens del' Sammler 
und Sehrciher manehcrlci Ahiinderungen, Bcrciehcrungcll und Ein
schiehungcn erfahrcn hahen wird. Hauptsiiehlieh cliirfte dies scit Beginn 
del' ptolcmaiRehen HCI'rschaft gesehchen sein, und da mit dercn Anfangcll 
aueh jcne cI('I' . .Fiilschungs-Likratur des BOLOS VON .i\h;~DES und Keiner 
ZunftgenosKen zUKammenfaIlcn, so kanll dic (aIlerdingK nul' Kchr Yer
einzelte) Anfiihrung zugehiirigcI' Autoren, z. B. des PSEuDo-lh;MoKRTTos 
(unter dessen Nanwll BOLOS Kehrieh), des spiitcren ANAXILAOS, und del' 

1) Gewisse indische \Varen kannte man iibrigens schon im iilteren .Agypten. 
Indigo brachtc .Agypten auch selbst hervor, ja der Name wird sogar vom iigyptischen 
n-tinkon abgeleitet; Heis war schon zur Zeit ALEXANDER D)·;S CROSSEN in Vorder
asien VE'rbreitet, anscheinend bis nach Syrien; Schildkroten sind nicht dem indischen 
Meere allein oder vorzugswpise eigen; von allerlei Artc>n Milch, auch der "Milch 
der Frau, die einen Knaben geboren hat", spricht bereits der "Papyrus EBERS"; 

Kochen in Milch, Kochen in Kiirbchen oder Nptzen, u. dgl., ist wpder spezifisch 
indisch. noell stpllt ps illl Znsammenhange mit dpr Bpllut7.l11lg ill'S \Vass{'rilad{'s. 
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noch spateren AFRIKIANOS, nicht iiberraschen; soweit aber die diirftigen 
Berufungen auf deren Werke schlieBen lassen, lagen auch diese damals 
im ganzen noch in ihrer urspriinglichen Fassung vor und nicht in 
jener letzten, in der uns ihre Bruchstiicke in den griechischen alchemi
stischen Handschriften iiberkommen sind: denn (,rst in dieser Gestalt 
lassen sie den technischen Inhalt immer mehr, ja oft fast ganzlich, in 
das Leere zuriicktreten und zeigen sich vollig durchtrankt von jenem 
Halbunsinne magischer und mystischer Ansehauungen, die so iiberaus 
charakteristisch sind fUr den endgiiltigen, etwa mit dem 2. Jahrhunderte 
n. Chr. eimletzenden und weiterhin unheimlich rasch fortschreitenden 
Verfall der helleniRierten agyptiRehen Religion und ihres Priestertumes: 
waren doch dessen Angehi)rige schlieBlich zu hewuBten Betriigern und 
Schwindlem herabgekommen, die ihren Schlichen das niitige Ansehell 
dadurch zu Richern suchten, daB sie sic aIR dem Wesen jener .,heitigen 
KunRt'" zugehiirig ausgahen, die einst untpr priesteriicher Leitung in 
den .,Kammern der Geheimnisse"' ihre Pflege gefunden hatte! 

Kein Geringerer als DIELSl) scheint zwar, soweit dies seine kurzen 
Darlegungen ersehen lassen, die Ansicht zu vertreten, daB die von 
magisch-mystischem Geiste durchdrungene Form der fraglichen Schriften 
die primare sei und daB aus ihr, in gleich beschriinkter Weise, einerseits 
die letzten Kompilatoren der alchemistischen Abhandlungen schopf ten, 
Schwarmgeister, denen allein das Magisch-Mystische Interesse einfloBte, 
und anderseits die Verfasser der im Leidener und Stockholmer Papyrus 
erhaltenen Ausziige, Ungebildete, die wieder gerade fiir das Allegorisclw 
nicht das geringste Verstandnis hesal3en, und es daher grundsatzlich 
beiseite liel3en. Soweit indessen vom naturwissenschaftlichen Stand
punkte aus ein Urteil zulassig ist und der Verlauf ahnlicher Bewegungen 
(z. B. der von PARACELSUS, von den Rosenkreuzern, Illuminaten usf. 
ausgehenden) einen AnalogieschluB gestattet, liegt es naher, als erste 
und alteste Form jene anzusehen, deren Inhalt die rein praktischen und 
erfahrungsgemaBen Vorschriften bilden; daB diese unter dem EinfluRse 
gewisser abenteuerlicher Ideen fremdartiger Herkunft eine allmahliche 
Umgestaltung erlitten, dabei ihre technische Bestimmtheit immer mehr 
einhiiBten und schlieBlich volliger Verwirrung und Rntst~llung anheim
fielen, erscheint doeh weitam; glauhlicher und verRtandlicher, aiR daB 
('s Sammlerll, Ulld noch dazu ungebildeten, gt'lungt'n ware, aus den auf 
piner ZwischcnRtufe stehendt'll, schon Rtark mYRtisch-allegoriRch verball
hornten Texten, dit' ihnen inhaltlich ganz ft'rnliegendt'n techniRchpn 
Rezt'ptt' erfolgreich wieder aURzuziehen, d. h. mit jenem illl ganzen 
gut zutreffenden und klaren Sinnt', den uns der Leidener und Stock
holmel' PapyruR auf Schritt und Tritt. NkelHl('1l laRspn. 
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3. Zm' Geschicltte dcr Ah·hcmic l ). 

Wie mir erst jiingst bekannt wurde, veroffentlichte :Frau INGEBORG 
HAMMER-JENSEN, die Verfaf'serin verschiedener wertvoller philologischer 
Arbeiten, schon im Vorjahre eine umfangreiche Abhandlung "Die iilteste 
Alchemie" 2), die bisher ziemlich unbeachtet gebliebcn zu sein scheint. 
Sie entwickelt in ihr Ansichten, die sehr erheblich von jenen friiherer 
Forscher abweichen, deren (wirkliche oder venneintliche) Dberein
stimmung betreffs mancher Fragen sie in wenig schmeichelhafter Weise 
dahin erklart, daD rs "eine allgf'meine Gewohnheit des Mem:rhen sei: 
was gesagt wurde, nachzusagen"3); ihre Meinungen eingehend wieder
zugeben und zu erortern, ist an dieser Stelle ausgeschlossen, der verfiigbare 
Raum gestattet vielmehr nur eine kurze Dbersicht, die sich auf die chemie
geschichtlichen Hauptpunkte zu beschriinken hat, die Beurteilung der 
eigentlichen philologischen Leistung aber den Fachmiinnern dieses 
Gebietes iiberlassen muD. 

I. Als Heimat der Alchemie ist Oberiigypten, und als der "er8te 
Alchemist" vielleicht ein griechisch gebildeter Arzt anzusehen 4). Die 
iiltesten Alchemist2n waren eine Gemeinde juden-christlicher Gnostiker 5 ), 

und die iilteste Alchemie stellt sich als einc ,,:Form von Religion" dar 6), 
beruhend auf einer Offenharung, deren Gebel' und Empfiingcr freilich 
unbekallllt sind, und die den lctztercn die HerrschaH iiber die ganzc 
Natur und die Macht del' weltschaffenden Engel verspricht 7); die Al
chemie, dic das schaffende Wirken Gottes Ilachahmt, und zwar im 
Verborgenen, ist das Mysterium, das ihnen die Erliisung bringen soli H). 
Diese iiltestc Alchemic kannte noeh kcinen Untersehied zwischen Wi~sen 
und Aherglauben 9), sie enthiilt stets einen theorctischen und einen 
technischen TeiPO), und ihre Rezepte werden <lurch das religiiise Leben 
oft zu Predigten umgestaltct ll); daD rs ihr Zie! ist, die Anuut zu heilen, 
dic sie als Krankheit del' Secle fiihit, gereicht ihrm Vert ret ern "zum 
giinstigen Zeugnis·'12). 

Eine Erfindung und einc Entdeckung sind rs, die "al;,; die beiden 
Grundsiiulen" die Alchemie tragen, den "Handwerkern" abel', iiber 
deren Tatigkeit del' Leidener und Stockholmcr Papyrus berichten, 
fremd warcn 13). Die Erfindung ist die des Destillationsapparates, in 
dem, als in einem Mikrokomos, ein Kreislauf herrschte, del' die Wirk
samkeit Gottes nachzuahmen schien H). An diese Erfindung des "er8ten 

1) Zeitschr. f. angcw. Chemic 1922, I:l. 529. 
2) Schriftcn del' Kgl.Danischen Akademic (Kopenhagen 1921); auch als Sonder· 

abdruek crschienen (159 S.). 
3) Dies wirft sic auch mir yor (S. 3), legt mir aber dabei Behauptllngen in 

(!Pn Mund, die ieh nil' gemacht. ja zum Teil ihr gegeniilll'r sehon einmal bei friiherl'm 
Anla,sp aURdriicklich zuriickgewiescll habe (Chemikl'r.Zeit. 1917, H. 589). 

4) H. In, B3. ") 17, 2fl, 77. 78. 157 ff. r.) S3, 124. 7) 77. Hi7 ff., 51i. 
til Ii. lfiiff. !I) SIl. HI) 105. 11) 84. 12) BO. I") 41, 8:1, l!l7ff. H) lin. 

v. IJillpmann, l!fjtr::i~f'. 3 
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Alchcmisten" reihte sich "die groBe Entdeckung, daB Schwefel beim 
Erhitzen aufhort fest zu sein, in Dampfform iibergeht und dann fliissig 
wird", wobei er das ,theion hydor' ergibt, das urspriinglich nur das 
"schweflige Wasser" (= fliissigen Schwefel) bedeutete1 ). Weiter ent
deckten hierbei die ersten Alchemisten, daB sie aus den meisten von ihnen 
destillierten Stoffen Schwefel gewannen; hieraus entsprang schon damals 
die Redensart vom "Stein, der kein Stein ist usw. ", sowie die Betrachtung 
des Schwefels als "Seele", des Riickstandes aber als "Korper" oder 
"Leiche" 2). Haufig wurden Destillat und Riickstand noch mehrmals 
zusammen weiter destilliert, wobei vermutlich das entstand, was man 
in sehr vie I spaterer Zeit "Kalk" nannte, das ist (je nach den beniitzten 
Rohstoffen) "ein Produkt von Metalloxyden und den gewohnlichen 
dekomponierenden Mitteln Quecksilber, Schwefel und Arsen" 3); die 
bestandige Wiederholung muB dann, z. B. bei Behandlung von Queck
silber und Schwefel, bewirkt haben, "daB das endliche Produkt auBer 
Zinnober andere Stoffe enthielt, darunter oft ein wenig Gold", und 
daraufhin wurde es, "wie man fromm sagte", als "gottverliehenes Myste
rium" angesehen 4). 1m Destillationsapparate schien sich eben eine hochst 
wunderbare "Mischung" von Feuer und Wasser zu vollziehen, wobei 
ersteres mit dem Schwefel oder seinen Verbindungen identifiziert wurde, 
etwa mit dem Schwefelarsen; da dieses zuweilen von Natur aus etwas 
Gold fiihrt, so glaubte man, z. B. beim Versuch, Quecksilber zu feuer
hestandigem Gold zu fixieren, solches wirklich dargestelIt, also "im 
Apparat dieselbe Umwandlung vollzogen zu haben, wie (nach herrschendcr 
Mcinung) Gott im Gebirge" 5). 

1m Gegensatze zu den "Handwerkern" del' Papyri, die die Edel
metalle nur nachahmten, stelIten o;ie also die alten Alchemisten <lurch 
"Verwalldlung mit Gottes Hilfe" dar 6 ), und zwar wolIten sic hierhei 
nicht "alles miigliche" gewinnen, wie ihre spateren Nachfolger, sondern 
nur Gold und Silher'). Zu diesem Zweckc vermengten sic allerlei 
"Dampfe" 8), z. B. solche von Quecksilber und Zinnober, deren Kreis
lauf in der Kerotakis (einer Nachhildung der Palette, auf der die Maler 
ihre Wachsfarben zurechtmisehten) sie durch die Schlange Uroboros 
symbolisierten, die sich selbst in den Schwanz bcii3t 9); sie unterwarfen 
femer die Rohstoffc cineI' Riistung (Mclansis)10) und verschiedenen 
anderen Opcrationen; endlich versuchten sie, im Glauben, daB das Gold 
cine Mischung sei, allerlei geeignete Substanzen aufeinander einwirken 
zu lassen, - welche, bleibt allerdings zweifelhaft, trotz der erklarenden 
sogenannten "Lexica"ll). Durch derlei praktische Arbeiten haben sie 
jedenfalls "die Kenntnis der Metalle sehr gefordert" 12) ; von den Theorien 
dagegen, die sic leiteten, ist uns direkt nul' sehr weniges erhalten, wenn
gleich die unter dem Namen des OSTANES iiberlieferten beriihmtf'11 drei 

1) 44. 2) 46, !JR. 3)] 4:~. 4) 52. 5) 40 ff. 6) R:l. 7) 00. R) 0!J. ") 72. 
10) 70. 11) 2:l ff., ] 4fi. 12) 2:1. 
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Hatze "Die Natur freut sich uer Natur, die Natur beherrscht die Natur, 
die Natur besiegt die Natur" offen bar das Wesen der Mischungskunst 
in sich schlieJ3en 1). Den" wichtigsten Rest der alten Alchemie" unu ihrer 
allegorischen Schriften, ,,<les hohen Liedes der Alchemie" 2), haben uns 
die vier sogenannten alchemistischen Gedichte bewahrt, deren Ver
fasser, als byzantinische "Hofpoeten", freilich crst dem 7. Jahrhunderte 
angehoren 3); sie sprechen yon sich selbst als Pansophen (= Alleswisser), 
d. h. sic sind unter anderem Rhetoren, Astrologen, Arzte, Pharmakologen, 
Philosophen. Chemiker (= Meister in der Schopfcrwirksamkeit Gottes) 
usw., und sehen die alten Alchemisten als ihresgleichen an 4). Sie be
handeln daher die Alchemic als ein religioses Thema, gebrauchen die alte 
Terminologie und Bildersprache und bringen ihre Lehren im Gewamk 
von Allegorien und Marchen Yor, die durehweg auf Beschreibung der 
Destillation hinausgehen'); :Feuer und Wasser, auch als Mannlichcs 
und Weibliches bezeichnet, werden "zusammendestilliert", einmal ode!' 
mehrmals, und lassen durch ihre Vereinigung das "Kind" entstehen, 
das ist cine schwarze Fliissigkeit, die anfangs in jenen bunten Tonen 
schimmert, "deren iiberwaltigende }<'arbenpracht Quecksilber, Schwefel 
und Arsen ergeben", nachher aber durch wiederholte Reinigung weiJ3, 
gelb, und schlieBlich cin fester Kiirper wireL del' eben del' gesuchte Stein 
iHt 6). 

II. Unter den Bestandteilen unserer alchcmistischen Codiccs er
schcinen als altestes Stiick die clem sogenannten Dem okri t os zu
geschriebenen "Rezepte" (Theis), die crst Hpaterhin den Namen "Physipa 
pt Mystica" erhielten; sie sind indessen offen bar selbst nur cine Kom
pilation, setzcn also eine friiherc alchemistiselw I .. iteratur voraus. deren 
,"Vespn hauptsiichlich den "Dialogen" del' KLBOPATRA mit KOMARIOS 
lind mit den Philosophen zu entnehmcn iHt 7), ~ welche KLEOPA'fRA 
man iibrigem;, auch ciner Anspielung auf die "athiopische Erde" nacho 
schwerlich als die Kiinigin Agyptens anzusehen hatS). Del' Text erweist 
sich leicler infolge gcstiirter, liickenhafter Dberlieferung zum Teil auf 
wenigc "verworrene Paragraphen" heschrankt. zum Teil .,hoffnungslos 
verdorben'(9), so daB Seill{' .,Kette von Allegorien"lO) schwer zu verstehen 
11n<l zu deuten ist. Abweichend von den Autorpn. fUr die .Feuer und Wasspr 
die Elemente Rind. <lurch deren Mischung alles entsteht, ~ so daB hier
nach del' Name Alchemie von "Chymeia" in einer Bedeutung "Mischung" 
ahzuleiten, und ,.Techne del' Chymeia" als "geheime Mischungskunst" 
zu deuten ist ll) ~, erortert KLEOPATRA diese Vermischung von }<'euer 
lind 'Vasspr nicht, Hpricht viplmehr von Kiirper (Soma). Seele (Psyche), 
lIml Geist (Pneuma); sic verschleiert iiberhaupt das Technische allp
goriRch, so daJ3 dpn Rinll auch dipsPH "hohen Liedes cler Alchpmie" nur 

1) 22 ff. 2) 1)2. ~):J2 f£.. 146. 4) :32. 5) :11. 6) :J4. :3". :JR. 7) 5. O. 
R) I):J. ") 7, fl. 111) 21. 11) 17, JR, H). 
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fassen k.ann, wer im voraus weiB, urn was es sich handelt, namlich urn 
die Erfindung des Destillationsapparates1). Ausdriick.e (z. B. "Wasser 
des Lebens") und Ton sind die der Mysterienschriften, und die Ver
k.iindigung des Mysteriums k.lingt oft wie eine Predigt, die von "religiosem 
Gefiihl dem gepriesenen Wunder gegeniiber durchhaucht ist"2). KLEO
PATRA erwahnt auch, man solie bestimmte Operationen zu gewissen 
Tagen und Zeit en vornehmen 3), im iibrigen aber spielen bei ihr astro
logische Theorien k.eine Rolle, ebensowenig wie bei den anderen altesten 
Alchemisten, - es sei denn in rhetorischer Weise -, "da sie k.eine Astro
logen waren" 4); vielleicht gebrauchten sie indes schon die Zeichen 
der Planeten fiir die Metalle, aber nur in allegorischer Art und "ohne 
tiefere Bedeutung" 5), wie ja auch noch nachmals auf diesem Gebiete 
groBe Unsicherheit und Willk.iir herrscht 6). 

III. Auch die spateren alchemistischen Schriften sind infolge ihrer 
Schreibweise und des Dunk.els der symbolischen Namen schwerver
standlich 7). Sie entstammen ebenfalls juden-gnostischen Kreisen, ja 
nach denen der MARIA scheint es, "daB sich die Alchemisten iiberhaupt 
als Juden betrachteten und in der Alchemie ein Privilegium sahen" 8) ; 
Astrologie, sowie der Mithrasdienst mit seinem Sonnenk.ult, waren ihncn 
aber ebenfalls bekLnnP). Den Arzten nachahmend reinigten sie die 
Metalle "durch Reduk.tion zu Asche" und betrachteten als Asche "das 
Resultat ihrer Destillation, wenn es der Substanz ahnlich war, aus dE'r 
(nach ihrer Ansicht) das natiirliche Gold entstand" 10). HiE'raus erk.lart 
sich diE' groBe Bedeutung der Asche, die bei ihnen und den spateren 
als identisch mit dem M61ybdos melas galt, dem schwarzen Blei, unter 
dem man Zinno bel' zu verstehen hat, da das alchemistische Blei Qucck
silber ist; "dieser (anfangs) schwarze Zinnober ist wohl die schwarze 
Fliissigk.eit, ... das Produkt von Feuer und Wasser", ... das schliemich 
Gold ergibtll ). Letzteres ist in ihm ganz ebenso potentiell yorhanden, 
wie in del' schwarzen Asche, die man beim Waschen des goldfiihrenden 
S::tndes gewinnt12). Auch die wichtige, als Taricheia (Einpokelung) be
kannte alchemistische Behandlung der Rohstoffe vergleicht die HE'r
stellung kiinstlichen Zinnobers mit dieser Gewinnung des Waschgoldes; 
weshalb aber eine ganz bestimmte Jahreszeit fiir sie vorgeschrieben 
wird, ist nieht ersichtlich 13). 

Von den beniitzten Zusatzen ist "sicherlich" del' sog. "runde Alaun" 
Realgar, "Gummi" Quecksilber14), "Alabaster" ein Quecksilberpra
parat 15), "Chrysolith" Schwefelarsen, "Komari" ein Arsen- odeI' Schwefel
praparat16), "Magnesia" oft Schwefelkies, oft "eine weiBe Komposition, 
die Zinnober enthalt"17), vielleicht aber auch, wie spater18), nur "in 
symbolischer Bedeutung steht". 

I) 19, 20. 2) 15, 16. 3) 14. 4) 10. 11. 5) 13, 14. 6) l:t 14. 7) 68. 
H) 5:J, 55. 9) 68. 10) 1i9, 60. II) 61 ff. 12) 64. 13) (\7. 14) 65. IS} 69. 

16) 1i9. 17) 65. Ill) 91i. 
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IV. Die "alte Gemeinde", innerhalb derer die Alehemie im zweiten 
oder dritten Jahrhundert entstand 1), auf3erhalb derer sie aber erst 
gegen 500 bei AENEAS VON GAZA erwahnt wird (denn der Bericht be. 
treffs DIOKLETIANS ist "nicht glaubwiirdig"), loste sich in der Folge. 
zeit auf2), und gab ihr Mysterium, das die versprochene Erlosung nicht 
brachte, der Menge preis; dieser wurde es meist zu einem "Gegenstande 
des Gelachters", wenn auch vereinzelte Goldmachel', "die in aller Welt 
zu finden waren", in ihrer Giel' nach Reichtum weitel'al'beiteten, jedoch 
mehl' als "Handwerker", unter Vernachlassigung von Religion, Wissen· 
schaft und Theorie, und ohne Schl'iften abzufassen 3). 

Erst in dieser Zeit, etwa urn 500, entstanden die bereits erwahnten 
"Physica et Mystica" des sog. DEMOKRITOS, die "eine oberflachliche 
Kenntnis" der Alchemie sowie der gnostischen Betrachtungen iiber 
"Natur der Stoffe" u. dgl. zeigen 4); sie kamen " offen bar " so zustande, 
"daB der technische Inhalt aus dem religiosen (allegorischen und sym· 
bolischen) Stoff herausgezogen" und dem DEMOKRITOS beigelegt wurde, 
wei I er wegen praktischen und technischen Wissens beriihmt war 5). 
DaB religio8e Leben, das "einmal die Rezepte zu Predigten machte", 
erlosch so, und die "Rezepte wurden zur Hauptl-mche" 6). Die vielen 
Rezeptp, die schon Autoren wie PLINIUS dem DEMOKRITOS zuschl'eiben, 
enthalten zwar nicht8 Alchemistisches, man darf ihnen abel' "solche 
zur Gold· und Hilberfalschung hinzufiigen >0 7 ). Von den Rezeptpn del' 
"Handwerker" unterschpiden sich diese, wie iiberhaupt dip alchemisti. 
schen, dadurch, "daB sie praktisch unbrauchbar sind, ., schon weil 
sie jeder Ausgabe von MaB und Gewicht entbehren"; aber "ohne Zweifel" 
enthielten sie urspriinglich, so wie die ersteren, diese "gen~uen Be. 
stimmungen" 8). Die naheren Angaben der Rezepte sind durchaus ver· 
worren, Zusammenhange und Verbindungen bleiben unverstandlich 
oder fehlen ganz, und das namliche gilt von ihrer Zuriickfiihrung auf 
OSTANES und seine angeblichen drei Satze, die in Kiirze von der Mischung 
"oder" Verpinigung del' Stoffe handeln B), usf. Die Verwandlung, die 
al8 Ziel del' Alchemie erscheint, erfolgt bald durch ein weif3ps odeI' gelbcs 
Pulver, dessen "einer Bestandteil" Schwefel.Kupfer., .Eisen, .Zinn, 
.Blei, oder ·Antimon ist und dessen Bereitung mittels Quecksilber, 
Arsen, Essig, Harn, 01 oder Salzlake geschiehPO), bald durch gewisse 
Tinkturen, meist saure Pflanzensafte, "wonach das ganze Mysterium 
nul' in der Wirkung organischer Sauren auf Metalle bestand"ll); gar keine 
Rolle spielte das auch als ,,5. Buch" des DEMOKRITOS bezeichnete Schrift· 
chen, das hauptsachlich vom Gebrauche des Arsens handelt, denn von 
dessen Vel'wendung war man bereits seit langerem abgekommen, weil es 
.. zu 8ehr brenne"12). - Bestimmt waren die Biicher des DEMOKRITOS, 
"wie wahr8CI1l'inlich 8amtliche Schl'iften der alten Alchemie", fUr einen 

1) 78 ff. ~) SO. 3) SO, 157 ff. 4) SO, S3. 5) 97. 6) 84. 7) S:l. 8) 94 ff. 
") 85 ff. 10) 92 ff. 11) 96. 12) 9S. 
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"Kreis von Eingeweihten", die als "Symprophetai" (= Mitpropheten) 
angercdet werden; dies erkUirt die Aufforderung zur Oeheimhaltung1 ). 

V. 1£in spateI' Kompilator (urn ::>00) ist auch ZmmlOs aus Panopolis 
in Obel'agypten, die erste wirkliche alchemistischc Pen;onlichkeit 2); 
falsch ist es, ihll fruher anzusetzen, und zwar auf seine Erwahnung 
cinm; "persischen Vorlaufers des Antichrist" hin, unter dem man MANI
CHAIOS (3. Jahrhundert) verstand, - da "diese Annahme sichcrlich 
nicht richtig ist" 3). ZOSIMOS ist gnostisch (juden-gnostisch), mithrisch 
und neuplatonisch beeinflul3t 4), woraus sich del' Charakter seiner keines
wegs origincllen Visionen erklart, die auf alchemistische Allegorisierungen 
del' Destillation hinausgehen. Auch er "faBt die Alchemie als Gnostizismus 
auf", ihr Ziel ist auch ihm "Nachahmung del' schaffenden Wirk::;amkeit 
Oottes", und die "Veredelung del' Metalle bildet einen 'l'eil de::; Streben::; 
hiernach" "). 1£1' verstand noch, daB die altc Alchemic cine Religion war, 
glaubte abel' nicht mehr an ihr Mystel'ium, und wandte Hich HchlieJ3lich 
nm ihr zur 1£kstasc und Askese del' lwrllletischcn Schl'iften ab 6); del' 
llly::;tiHche und del' techniHche 'l'eil dcr Alchemic hatten fiir ihn ihre Eilt
he it veriol'en'). Cl' Yl'rwirft dic auf daH blol3c Goldmachcn au::;gehendc, 
., tllit Magic ulld Astrologic getlli::;ch tc, lllagischc Alchemic", die gefallenc 
Engel ZUl' Ertle hl'rabgebracht hiittl'n K), wcist die astrologischen An
schauungcn zuruck U) und warnt .,ais Kampfcr fiir die alte Alchemie" 
VOl' del' Unfiihigkeit uml Unehl'lichkeit del' llcucrell Zeitgenossen (z. B. 
des NEILOS), unter Hinwcis auf dercn Autoritatcn, z. B. HERMES und 
ZOROASTER 10). - Was die zwei, ill del' gro13ell Vision des ZOSIMOS auf
tauchendcn Blei- und Kupfer-Menschen (AOATHODAIl\lON und JON) betrifft, 
so ist das Blei Quecksilber odeI' eine Quecksilberverbindung, das Kupfer 
abel' cine Schwefelvcrbindung, und zwar, da von einemkoniglichen Purpur
gewande die Rcdc ist, wohl I~ealgar ; da beide als "Bewahrer des Pneumas" 
u. dgl. gelten, bleibt es schwer zu verstehen, weshalb sie in das "strafende 
:Feuer" geworfen werden ll ). 

Die Beredsamkeit des ZOSIMOS bewirkte, daB die mit del' orientalisch 
gefarbten Philosophic verwandte und mit dem Christentum in einigcr 
Beziehung stehende Alchemic untcr Protektion del' Kaiscr (JUSTINIAN, 
HERAKLIUS) von den Neuplatonikcrn in Pflegc genommen wurd(12); 

diesc machten 8ie, "WOl'an kaum ein Zweifel bC8teht", illl U. und 7. Jahl'
hundert zur Schullekturc und zum Oegem;tandc dialektischer Dbungcll 
fur die Jugend 13), bci welchem Anlassc dic fur die Praxis del' Alchemic 
bedeutungslosen A:Iszuge, Kommentarc und Lexica entstandcn 14), dic 
sieh zum Teil erhielten, wahrend die ursprunglichen Schriften allmahlieh 
verloren gingen, ganz vielleicht erst im S.-I1. Jahrhundert15). Zu 
jenen Ncuplatolliknl1, die die Alchemie ZUeI'8t pflegtpll, zahlt OLYMPIO-

') \)0. 2) 99, l:I:lff. 3) ll:t 4) 99ff., 146. 5) 105. G) llti, 109ff. 7) ll1i. 
") 124, llS ff.; 109. U) 11, 109. '0) 108 ff. H) 101 ff. 12) 125, 158; 145. 

13) 145, 146. 14) 145. 15) 158. 
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HORUS, eill Vor:;teher del' neuplatoni:;chen ~chule uml KOllllllentatOl' 
de:; AmS'l'O'l'ELES 1); Heinl', wohl dcrn J US'l'lNIAN gewidmeie ~chriH 

vcnat keinerlei V cI':-;tandni:; ~), und die 'l'rammlUtation gelingt fiir ihn nur 
<lurch Magie, :;tatt dcrer er freilich "Hilfe Gottc:;" :;agt 3). Daher HehI'ciiJt 
sich wohl jcne Auffassung del' Alchemic ait; "cineI' Art Gottcsdien:;t, 
deren erstc Bedingung 1<'riimmigkeit ist··, die wir bei seinen Nachfolgern 
antreffen 4), unter andenn bei STEPHANOS, del' am Hofc des HERAKLlUS 
Alchemic ex cathedra doziertc und Vorlesungen fiir dic Jugend im Prcdigt
Htile hiclt 5). In scine Zeit (7. Jahrhundcrt) fallen auch die schon cr
wahnten vier hafisehen Dichter, die so wie er, abel' "ausfiihrlicher und 
glaubwiirdiger", von del' "altc:;tell Alchemic" beriehten 6). Praktisch 
gearbeitet wurde damals nieht mehr, vielmehr begann Illall enlt unter dem 
EinfJu,;:;e del' Amher wieder auf::; neue zu experimentieren 7). 

}lit dell Illl'isten An::;iehten del' Verf. kalln ieh Illieh aueh dieslllal 
ebensuwcllig cinverHtandcn crkliiren, alH Hl'inerzl'it mit jl'lllm iiIJl'r die 
"Chemischl'n Papyri". Dies hier l'ingelwml zu I)('griindl'n il-lt ganz un
lIliiglich, dl'nll dazu wiire eill l'igl'Ill'1-l Bueh el'fonlcrlich, da:; ieh iilJt'rdil'~ 

illllleiner "Ent~tehullg ulld AUl-lbreitung del' Ak:hl'luic" :;eholl gl'l-lehriebl'1l 
hahl', uIHI auf da:; ieh vl'l'wei:;cn muG; llIeinc :\u~fiihrullgl'n (dl'lll'n die 
dOl't allgegebclIl'n Quellen, die Urteilc del' allgefiihI'ten GewiihnHUallnl'r, 
ulld die H,at:;ehlage meiner philulogisehen Mitarbciter zugrundc licgl'n), 
:;owie jenc vieleI' :;un:;tiger VorgangeI', hat die Verf. iibI'igcntl nieht 
widerlegt, :;onderll bei:;eite gelassen, auch Wl'llll :;ie mit ihrcn oft l'eeht 
kiihnen Hypothesen in unlasbarem Widerspruche stehen. Moglicherweise 
wollte sie indes grundsatzlich jede Polemik tunlichst vermeiden. 

Zunachst ist zu bemerken, - was vielleicht schon del' Lei:ler VOl'

stehcnder Zeilen empfunden hat -, dal3 die chemischen und technologi
schen Kenntnisse derVerf. nicht jenen Umfang besitzen, den die Lasung 
des gestellten Problems voraussetzt; diese !al3t sich auf rein philologischem 
Wege und durch blol3e philologische, wenn auch noch so geistvolle Kon
jekturen iiberhaupt nicht erreichen, e:; ware also tlicher richtiger gewetlen, 
einen auf histuritlchem Gebiete geniigend bewanderten Chemiker hillzu
zuziehen. Nul' auf cinige wenige Einzelheiten sci kurz hingewil':;l'II: 
1. ZUl' Hertltellullg vun Zinllobcr aus Queek8ilbcl' und ~cl1\rdcl braueht 
man nur geschlllolzenen Schwefel, nicht abel' de:;tillicl'ten; daB jedoch 
Schwefel beilll Erhitzen schmilzt und vcrdalllpft, war keine neue Ent
deckung, sondern eine SChOll sehr alte (galt doch ungcschmolzener Schwefel 
stets fiir besonders wertvoll), demnach liegt kein Anlal3 VOl', dem Destil
lationsapparate gerade in besagtem Punkt eine so besondere Rolle zu
zuschn~iben. DaB diesel' im 1. Jahrhundert schon vorhandene, abel' noch 
sehr ullvollkolllmene Apparat sich nicht :;chrittweise zu cineI' verbcssertl'1l 

1) 128, 146. 2) 130 ff. 3) 132. 4) 132. 5) 146 ff. 6) 154. 7) 157. 
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Form weiterentwickelt habe, daB letztere vielmehr plotzlich als Er
findung des "ersten Alchemisten" zutage getreten sei, ist wenig wahr
scheinlich und mindestens ganz unbewiesen. Einen "ersten Alchemisten" 
diirfte es auch ebensowenig gegeben haben, wie einen ersten Chemiker, 
Arzt, Juristen, oder Ingenieur, vielmehr handelt es sich auch hier urn 
allmahliche Vbergange; die scharfe Trennung der sogenannten "Hand
werker" von den Alchernisten ist eben unbegriindet. 2. Betreff der 
Chemikalien kann man, wie schon Kopp hervorhob, mit bestimmten 
Deutungen nicht vorsichtig genug sein; auch macht sich die Verf. manche 
unzutreffende Vorstellung von ihren Eigenschaften, sowie von jenen der 
bellutzten Apparate, HO z. B. wenn einc Destillatioll oder ein Kreislauf 
in del' Kerotakis stattfinden soil, die doch, wie Name und Zeichnung 
beweisen, eine flache, del' Malerpalettc ahnliehe Gestalt besaB. 3. Dafiir, 
daB die Alchemisten die Kenntnit:l der Metalle erheblieh gefordert hatten, 
lassen Hieh Belege wohl schwerlich beibringen. Nicht einleuchtend iHt 
die Gleichsetzung der Ri)stung mit der Melansis= Schwarzung, deren 
grulldlcgcndc Bedeutung (Riickfiihrung in die schwarze, formlose, 
walldclbare Urmaterie) die Verf. nicht gewiirdigt zu haben scheint; 
dahl'r liiBt l:!ic sich aueh die riehtige Deutung der "athiopil:!chen Erde" 
entgPilCn, sueht den Nanll'n der Chemic von "Chymeia" aiJzuleiten (in 
einer vi)llig hypothetisehen Bedeutung "Misehung'", "geheimcr Kunst 
der Mischung", namlich von Feuer und Wasser), und greift nebenbei 
wieder auf eine ehemalige Konjektur BRUGSCHS zuriiek (der den CHIM 

des uralten agyptischen "Totcnbuches" dem hellellistischen PAN gleich
setzte). Hinsichtlich dcl' unel'klarlichen Jahreszeit fur die "Taricheia" 
sci hier daran erinnert, daB ihr Beginn mit dem der kiihlenden, Etesien 
genannten Winde zusammenfallt, daher denn der "Stein der Weisen" 
auch dcn Namen des "etesischen Steines" fiihrt. Das gleichfalls schwer 
begl'eiflichc "strafende :Feuer" geht auf urspriinglich iranische Vor
stellungen zuruek: 11'euer und Wasser, auch als Manuliches und Weibliehes 
symbolisiert, waren bei den Persern weltschaffcnde Machte, und zwar 
galt das Feuer als das gute Prinzip, dessen Charakter erst durch spat
babylonische (chaldaische) Einfliisse in sein Gegenteil verkehrt wurde. 

Abel' auch die allgemeinen kulturgeschichtlichen Beziehungen hat 
die Verf. meines Erachtens nicht geniigend beriicksichtigt, anderen
falls ware es schwer zu erklaren, wie sic zu ihrem mit dogmatischer Be
stimmtheit aufgestellten Lehrsatze kam, dal3 cs eine besondere, scharf 
abgegrenzte "alteste Alchemie" gab, der einc Gemeinde als einer Form 
von Religion und cincr Anweisung zur Er10sung angehangen habe. 
Zahlreichen Analogien nach ist es unschwer zu verstehen, das Gemeinden 
religii)sen Gcheimdiensten und mystischen Hcilserwartungen (oft dcs 
absonderlichsten Wesens) ergeben waren, mit denen sie Vorstellungen 
aller Art, selbst kiinstlerische und wissenschaftliche, in Einklang zu 
setzen suchten, wobci auch die weitest hergeholtcn Umdeutungen und 
Allegorien weder als zweckwidrig noch als absurd pmpfunden zu WPf{lpu 
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pflegen. Daher ist es naheliegend, daB im Zeitalter des alexandrinischen 
Synkretismus griechische, agyptische und orientalische (besonders durch 
Juden vermittelte spatpersische) Anschauungen, sowie philosophische 
(namentlich neupythagoreische und neuplatonische), astrologische, und 
religiose (besonders gnostische) Lehren aller Art auch die Theorien der 
Alchemisten in weitgehendem MaBe beeinfluBten, sofern cine Alchemie 
schon vorhanden war. Unbegreiflich und aller Erfahrung wider
sprechend erscheint hingegen dic Annahme, die Silber- und Goldmacherei 
sei nicht durch Auslegungen und Gleichnisse mit religiOsen 1deen in Ver
bindung gebracht worden, sondern selbst eine durch Offenbarung 
entstandene Religion und ('ine Anweisung zur ErIosung gewesen; Tatsache 
ist doch, daB (nach eigenem Eingestandnis) schon die Vorganger der 
Alchemisten, und erst recht diese selbst, dem Gold und Silber, den 
Edelsteinen und kURtbaren Farbstoffen, aus den naheliegend8ten, rein 
materiellen Griindt'n nachstrebten, daher man ihren bemantelnden 
Phrasen von del' "Heilung del' gruJ3en Krankheit der Armut'· (die 8ie 
unter Umstanden auch durch cine "rciche Heirat'· verwirklicht sahen) 
nicht mehr Wprt Iwizulllesspn hat, al8 jenen, sie miiJ3ten ihrc Kunst 
deshalb geheimhaltcn, weil ;;un8t zufolge allgemeilH'll Reichtullls die 
Moral der Men8chhcit gcfiihrdpt wiirde! Bestimmtp Spuren jem·r alte8ten 
alchemistiHchen OffenbarungH- uml ErloHungsreligion Hind nach dcl' 
Verf. in den KLEOPATRA-Dialugell crhalten, sowic in dl'n Gedichtl'n 
der vier alk·gori,;ehen Hofpoeten, den en sic dahel' bt'sondere Bedeutung 
heimiBt; aiwr auch in diesel' Hinsicht vermag ich ihr nicht beizustimmen, 
muB mich abel' an dieser Stelle begniigen, aIIein auf die bahnbrechenden 
Forschungen REITZENSTEINS zu verweisen. Diesen gemaB ist die Quelle 
der KLEoPATRA-Dialoge ein syrischer Text etwa am; del' Mittc des 3. Jahr
hundertes, dessen urspriinglichen 1nhalt ein il'anisches El'weckungs
Mysterium bildete, und der erst in Agypten, wohin er etwas spater ge
langte, in alchemistischl'm Sinne umgearbeitet wurde; del' alten QueUe 
ent:;tall1llll'11 die in die:;em Zusammenhange als mandai"eh und mani
ehai8ch erwiesenen Termini Wasser des Lichtes, Wasser dm; Lebelll';, 
Wiederbelebung, Wiedergeburt, Rufer der Auferstehung, Wolke, heilige 
Ehe, neuer Menseh, u~f. Bei den allegorischen Gediehten wieder ist die 
enge Vbereinstimmung nicht verwunderIieh, da sie (wie iibrigens sehon 
im 17. Jahrhunderte REINESIUS behauptete) samtlieh vom namliehen 
Verfasser herriihren, der zum Teil unter der Maske der alten Philosophen 
THEoPHRAsT und ARCHELAOS deren Lehren zu erneuern versucht, zum 
Teil aber unter Beniitzung der KLEoPATRA-Schrift ein syrisches Mysterium 
iiber die sog. "heilige Ehe" bearbeitet. Auf derIei Grundlagen hin die 
hypothetische aIteste Alchemie zu rekonstruieren, bietet also kaum mehr 
Aussieht, als etwa dies fiir die alteste agyptisehe Religion aus dem ,,1SIS
OSIRIs"-Buehe des PLUTARCH unternehmen zu wollen, fiir die griechische 
Zoologie aus dem "PHYSIOLOG us", fiir die urchristliche Lehre aus der 
"Offenbarung .TOHANNTS", odpr fijr die wiRRPnRPhaftliphp Mprli7.in aUR 
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einem theoi'lophisehen "Buche del' Gei'lundheit... DaB man aui'l vel'
worrenen alchemii'ltisehen Sehriften religios-allegorii'lch-i'lymbolischer Ver
bramung nach tl'aglic h den technischen Inhalt "herausgezogen" und als 
tiolchen weiter uberliefert habe l ), erscheint, wie an diesel' Stelle bemerkt 
i'lei, ebcnfalls sehr wenig wahrseheinlieh; Parallelen, die die Werke del' 
Paraeelsisten, Rosenkreuzer, Illuminaten, odeI' unserer modernen Ok
kultisten zu ziehen gestatten, sprechen fUr einen umgekehrten Werde
gang. 

Den Zusammenhang del' Alchemic mit del' Tatigkeit des spathellc
nistischen, synkretistisch becinfluBten Priesterstandes, - del' altagyp
tischc odeI' ptolemaische kommt unmittelbar gar nicht in l"rage -, 
lehnt dic Verf. rundweg ab; sie vcrschliel3t sich den sehr mannigfachcn 
und lIanwntlich in ihl'er Gel:lamtheit uurchaus ubel'zeugenuell Grunden, 
vermag abel' keillcn allcicl'en glaubhaftcll Url:l!ll'ung darzulegen und geht 
auch iil)('r cinigc von ihr selbi'lt cl'wahnte Cilli'lchlagigc Umstandc etwa,; 
fluchtig hinweg. Wel:lhalb z. il. werden jenc "Eingewcihten", fiir die 
., wahri'lcheinlieh siimtlichc ~chriften del' alten Alchemic gc,;chl'iebell 
warell", gerade ab "SYlllprophetai" (Mitpl'ophetcn) angl'l'edet~) '" WCti
halb erhalt IsIS im 'rem pl'l zu Hormanuthi (welche,; Wort Verf. al" 
Bezeichllung del' Eingeweihtell auffal3t) von einelll "Prophetcll" ullll einem 
"Archiel'cu,," Au"kunft iiber Alchemi( 3 ) '1 Wetihalb s)Jrieht OLYMl'IODOR 
von "iigyptischen Prophetl'n" (al,; welclll' V('d. willkiirlich Os'rANEs 
und KRATES hin,;tl-llt)I)! We,;halb crwiihnt daK sogellannte 5. Euch 
dci'l DEMOKRl'l'OS ,,}>ersi,;che Propheten" al,; Alchemistell in A.gyptcll 5) '! 
Weshalb warnt ZOS1I\1OS die THEOSEBEIA VOl' dem lugnerischcn ,,1'1'0-

phetcn" NEILOS und nennt ihn "deinen Priester"6) ? Aile diese Fragen 
finden soglcich ihre Erledigung, wenn man sich erinnert, daB dic offiziellen 
Titel des ersten und zwcitcn Priesters in den hellenistischen Tempeln 
Agyptens "Archicrcus" und "Prophetes" lauteten, und zugleich erkIart 
cs sich, daB die Alchemie die "heilige, gottliche, dogmatische Kunst" 
heiBt, daB das crste Auftreten des DEMOKRITOS und anderer beruhmter 
Alchemisten in die Tempel vcrlegt wird, daB die alchemistischen An
weisungen in diesen aufbewahrt, versteckt und aufgefundcn werden, daB 
sie in Gcheimschrift (Hieroglyphcn) auf deren Saulen stehen sollen, usw. 

Dic crstell Anfiinge del' Alchemic setzt Verf. in das 2. odeI' :3. Jahr
hUl\(lert, ihl'c erste Erwahnung Lei Profanen sogar erst gegcn Endc 
des 5. Jahrhundcrtes, da sic den Eerieht, del' an die Niedel'werfung des 
alcxandrinischen Aufstandes durch Kaiser DWKLETIAN anknupft, als 
"nieht glaubwurdig" beiseite schiebt7), wie mil' scheint ganz ohne 
ausreichende Grundc. Solche fehlen auch, wo sic die mit ihrer spaten 
Datiel'ung des ZOSIMOS (5. Jahrhundert) unvereinbare Deutung eines 
"persiselwll Vorlaufers des Antichrist" auf MANICHAIOS (3. Jahrhundert) 

1) 97. 2) 90. 3) 74 ff. 4) 61. 6) 98. 6) lOS. 'J 78 ff. 
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als "sicherlich unrichtig" ablehntl), welche Worte sic freilich alsbald 
::;elber auf "wenig wahrHchcinlich" eim;chdinkt~); betreff der aul3er
oJ"([entlid1en Wichtigkeit deH MANICHAIOS (der mei::;t syrisch ::;chrieh) 
und ::;cinel' Anhanger, der Illandai::;chen und manichiiisehen Lehren, ::;owie 
ihrer vielseitigen Einflii::;se, kann aueh hier nur auf die grundlegenden 
Ergebnisse REITZENSTEINS hingedeutet werden, besonders auf die Heines 
neuesten, wahrhaft tiefsinnigen, noeh nicht naeh Gebiihr gewiirdigtcn 
Werkes "Das iranisehe Erlosungsmysterium". Die friihe syrische und 
arabische Literatur der Alchemie hat die Verf. ganz ungeniigend beriick
::;ichtigt, was sehr bedauerlieh ist, denn schon das Wenige, was wir derzcit 
aus ihr wisscn, fiillt (wie ieh in meiner "Alchemie" zeigte) weHentlichc 
Liieken der hellenistiHchen Tradition au::; und bringt uns besonders aUH 
der letztcn Zeit VOl" dem Einbruche der Arabpr vielerlei zur Kenntnis, 
waH in den grieehiHchen Texten nicht Illehr crhalten blieu. Unzutreffend 
il"it die An:-;icht, in diel"iPl" Hpiiten Periode habe die pmkti8che alclwIlli8tiHclw 
.\rbeit \'(illig aufgehort und l'r::;t unter dem Einflul"i::;c til'l" Amber Hei 
l"iic nen aufgeno!llmen worden a). I-lcholl altpre 1<'or::;chel' haben mit Recht 
in tlpr J<:ntJehnllng ciner am;gedehnten grieehischen Tenllinologie den 
Beweis get-when, daU die Araber grieehischc Lehnneister bei5al3en; wie 
waren sic sunst aueh, angcHiehts ihreH urspriinglichpn Bildungszustandcs, 
iiherhaupt fiihig gcwescll, al:-;bald Alchemic zu betrciben. zu del" Hie 
ohllchin nicht wi8scnHchaftliehe lnteres:-;en zugcn, die ::;ie damal:-; noeh 
gar nieht bcsal3cn, i"lOndt'rIl allt,in Hau:,;ucht und Verlangen nach I-lchiitzen! 

~(:hlicLilieh sci noeh belllcrkt, daB die Vprf. leider Inhalt:-;verzeichni:-;sc 
und Register giinzlich fehlen liel3 ; da sic sich mit ihren V urgangcrn kaulll 
irgcndwu auseinandel'setzt, viele::;, was schon bei diesen zu finden ist, 
fiir neu gehalten zu habcn schcint und es als solches vorbringt, endlich 
auch manches Zusammengehorige an verschiedenen Orten erwahnt, mul3 
der Leser fortwahrend nachsehlagen und empfindpt hieruei den ange
fiihl'ten Mangel als eincn sehr storenden4). 

-t Noeh einmal IICa}mt mortuum""). 
"Wcshalb fiihrt eigentJich, wic auf I-l. 612 dcs K. A. HO:FMANNschcll 

Lehrbuchpt-; dcr allurgani::;chcn Chcmic zu le::;en i::;t, daH ::;chun rotc EiHCIl
oxyd, da::; ut'im Gliihell VUll Eii:lcnhydroxyd, ueim Abl'(1::;tcn von Pyrit, 

1) 113; iilmlich(,ll All~UriickcJl, wie "uffenLar'", "jcuellfalb..,. "uhm' Zweifel" 
ll~f. begegnet man ofters, bemerkell~wcrterw('ise auch gelegclltlich gcwagtc]"(']" 
Hyputhcsen (neuplatonische ~ehullektiire; genaue Uewiehtsangabcn uer Hezepte; 
zuzufiigende alchemistisehe Rezepte des DEMOKRITOS usf.). 

2) 115. 3) 157. 
4) Anmerkung bei der Korrektur: Zwei unserer erst en Faehgelehrten kommen, 

wie ieh sue ben erfahre, au e h in phi I 0 log i s c her Hi n s i e h t zu scharfer 
Ablehnung u{'r Behauptungen von Frau H AMlIIlm·J ~;NSE!-i lind U iirften sich hieriibcr 
noch selbst des naheren ausspreeh('n. 

5) Chemiker-Zeit. 1921, S. 801. 
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beim Darstellen von Vitriolol usf. hinterbleibt, die sonderbaren und ganz 
unverstandlichen Namen Caput mortuum und Colcothar? Ich habe 
mich hier mehrfach vergeblich erkundigt, hoffe abel' sichel', daB Sie 
mil' Auskunft geben konnen." 

Ich freue mich, daB ich die Erwartung des Briefschreibers, Dozenten 
der Chemie, nicht zu enttauschen brauche, mochte aber zunachst mit 
jener Rcdensart erwidern, die del' unvergeilliche KAHLBAUM fUr derlei 
FaIle bereit hielt: "Fur wen schreibt man denn eigentlich ?" 1st doch, 
im AnschluB an die namliche, in OSTWALDS "Schule der Chemie" er
wahnte Bezeichnung, dieselbe Frage schon vor 14 Jahren mir vorgelegt 
und von mir beantwortet worden 1). Da indessen die gegebene Auskunft 
nicht in weitere Kreise gedrungen zu sein scheint, odeI' wieder der Ver
gessenheit anheimfiel, sei sie nochmals kurz wiederholt, und zwar dies
mal unter Hinweis auf einige der wichtigsten Belegstellen 2). 

Gegen Ende des "alten" agyptischen Reiches (urn 2500 v. Chr.) 
wurde der groBe Totengott ANUBIS, dessen Kult seit jeher seinen Haupt
sitz zu Abydos hatte, durch OSIRIS verdrangt, del' anfanglich ein Vege
tations- und namentlich Getreide-Gott war. Die altere Sage berichtet, 
daB ihn im Sommer die Glut des feindlichell TYPHON-SETH verbrennt 
und als "schwarzen OSIRIS" del' Erde anheimgibt, daB jedoch spateI' 
das "neue Wasser", das "Wasser des neuen Lebens", das "heilige, gott
liche Wasser" (ursprunglich datl Dberschwemmungswasser des Nils) ihll 
wiederbelebt und neu auferstehen laBt; einer weiteren Erzahlung nach 
zerschuitt SETH den Leichnam in Stucke, die ISIS wiedel' sammelte, 
zusammensetzte und in ritueller Weise (als Mumie) bestattete. Das 
Grab des OSIRIS verlegte man an die altheilige Stelle nach Abydos: 
dort ruhte OSIRIS, del' "Erste del' Toten", del' "als Vorbild fiir jeglichen 
Menschen" stirbt, begraben wird, neues Leben empfangt und wieder 
aufersteht; mindestens abel' nahm man an, daB zu Abydos der vor
nehmste Teil del' OSIRls-Leiche beerdigt sei, das (angeblich von SETH 
besonders abgetrennte) Haupt, - denn del' Kopf gilt del' altagyptischen 
Theologie als Sitz des Lebens, daher denn die :l<'orl11d "del' Kopf fiige 
sich wieder an die Knoehen" soviel heiBt wie "das Leben werde er
neuert 3)". 

Zur Zeit der hellenistisehen Alehemisten betrachte man als Grund
lage des "groBen Werkes" und als "Alpha und Omega del' Verwand
lungskunst" das "schwarze Praparat " , die "Schwarze", d. i. die allen 

1) Chemiker.Zeit. 1906, tl. 323; s. mcine "Abhandiungcn und Vortrage". 
Bd. 2, S. 23 u. 222. Leipzig 1913. 

2) "Alchemie" bczieht sieh auf meine "Entstehung und Ausbreitung der 
Alchemic" (Berlin 1919), "Collection" auf BERTHELOTS "Collection dl's allcil'lls 
alchimistcs gr('cS" (Paris ISSS), und zwar, wo nichts andcrcs bcmerkt ist, auf Bd. 2. 

3) Abhandiungcn und Vortrage, Bd. 2, tl. 27, nach dpm Agyptologen W. M . 
.MuLLER; AIeh., tl. 179, 180. Der Ausdruek "Praparatioll dcs Kopfl's" war schon 
den alten Agyptern vollig geHtufig (Aleh., S. 303). 
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Stoffen gemeinsame, noch form- und eigenschaftslose Urmaterie, in 
die man zunachst die gegebenen gemeinen Metalle zuriiekzufiihren hatte, 
und a us del' dann weiterhin die gesuchten edlen hervorgehen sollten. 
Wie man nun die Chemiker mit Priestern, die Laboratorien mit Tem
peln, die chemischen Operationen mit liturgischen Vorgangen in Parallele 
zu setzen pflegte, so yerglich man auch das vorschriftsmaJ3ig in Leinen 
eingelegte, mit Leinenbinden umwundene, mit Salzen und anderen 
Mitteln "eingebeizte", schwarze (= verbrannte, calcinierte) Rohmetall, 
das "schwarze Praparat", mit del' gleichfalls nach altrituellem Brauche l ) 

in Leinen gehiillten, mit Leinenbinden umwickelten, mit Salzen und 
sonstigen Zutaten "einbalsamierten" 2) Leiche des . ,schwarzen OSIRIS", 
von del' allein noch das Haupt sichtbar blieb 3). Hieraus erklart sich 
die alchemistische Bezeichnung des schwarzen Praparates als "Leiche 
des OSIRIS", "Grab des OSIRIS", "Kopf des OSIRIS 4)". Das schwarze 
Praparat und andere gemeine Metalle, sowie ihre Verbrennungsprodukte, 
Riickstande und Schlacken sind "Tote" (vexeo{), "Tote ohne Seele 
und Geist'·, "tote Karpel''', "Leichname", die so wie OSIRIS im Grabe 
liegen 5); um aus ihnen das (edle) Metall zu gewinnen, muJ3 man sie 
"dem Leben (up (Ucp) zuriickgeben", sie wiederbeleben, auferwecken, zur 
Auferstehung (al'Ctaraat,;) bringen 6). Das geschieht durch Zufiihrung 
von Pneuma (= spiritus, Geist) odeI' gewisser von Pneuma erfiillter 
Substanzen, del' "heiliges Wasser", "gattliches Wasser", "Wasser des 
Lebens" genannten Chemikalien 7); diese begegnen den Toten (vexeoi,;) 
im Hades, im Abyssos, in del' "finsteren Tiefe del' U nterwelt" (= auf 
dem Boden del' GefaJ3e), erfiillen sie mit dem "Pharmakon des Lebens", 
fiihren sie von del' Krankheit zur Gesundheit und vom Tode zum Leben, 
beleben sie wieder, beseelen sie (ifl'i)TU ep1jJvxoiJvrat), erwerken sie, 
und la~sen sic auferstehen 8). Wenn alfw z. B. Ps~mDo-MosES "das 
gcstorbenp und das wiederauferstandene Queeksilber" Pl'wahnt (vOeae
')'veOY anoiJaI'oiJaav, avexifoiJaav9), so ist das letztere das durch irgend
pinen Reduktionsvorgang wiedprgewonnene Element, das erstere abel' 
ein Salz odeI' eine Verbindung des Quecksilbers; in diese eingehend 

1) Er ist sehon im iJ. Jahrtausende nachweis bar (Aleh., S. 179). 
2) Fiir das Einbeizen und Einbalsamieren wird das namliehe Wort W(!tXEliEtv 

gcbraueht (ZOSIMOS: Coil. S. 199; OLYMPIODOROS: Ebenda S. 99). 
3) Alch. S. 179; Coll. S. 95. 
4) Alch. S. 88,179; W. M. MULLER: A. a. 0.; ZOSIMOS: Coil. S. 174; OLYMPIO

DOROS: Aleh. S. 100, 302, :~03; Coil. S. 95. 
5) KLEOPATRA: ColI. S' 316 ff. 
6) Aleh. S. 179, 344; KLEOPATRA: Ebcnda. S. 51; ZOSIMOS: Coil. S. 142. 

206; SYXESIOS: Ebcl1da S. 59; PIIILOSOPHUS CIlRISTIAXlJS: El:cl1da S. 416. 
7) ZOSIl\lOS: Aleh. S. 85. 
8) KOMARIOS: Aleh. S.!i2 II. Coil. S. 296; OSTANES: Alell. S.6i; ZOSIl\Ios: 

Coll. i". 142, 252 u. Be\. :~, i". 12:l; ('011. i". 262, 292, 293, 297 und ('\Jcl1cia Rd. :1, 
K 123. 

9) Alell. i". 1l9; Coll. H. :lll. 
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hat es Totung (vixewot~) erlitten 1), es ist ein "toter, unniitzer Karper" 
geworden (owfla {Jvrrr:ov, i'ixe1]orov), eine "tote Substanz" (VEXea tpVOt~2). 
Von einer bei der Gold.Darstellung verbliebenen Sehlaeke sprieht 
ZOSIMOS geradezu als yon der XEtpaA1} xevoia, vom , ,Kopfe des Goldes" 3) ; 
hier ist der Dbergang zum "caput mortuum" ganz unmittelbar ersicht· 
lich und in diesem Sinne hielt die arabische und die gesamte spatere 
okzidentalische Tradition an dem Namen fest, also nicht im Sinne eines 
bestimmten Praparates, sondern in dem irgendeines beliebigen Ruck· 
standes. Auch "Caput mortuum" = "rotes Eisenoxyd" ist nur in der 
namlichen Weise aufzufassen, demnach als Bezeichnung des Gluhrestes, 
del' bei einer del' eingangs erwahnten Operationen hinterbleibt. 

Was endlich "Colcothar" anbelangt, so leitet es sich vom syrischen 
Colcotharin, Calcotharin u. dgl. ab, das selbst wieder eine Entstellung 
des spatgriechischen xaAX1]raetV (Chalket{trin) ist, worunter man ein 
nicht einheitliches und nicht naher bestimmbares Zersetzungsprodukt 
des Vitriols (xaJ.xlu~, Chalkitis) zu verstehen hat; zwischen Eisen· und 
Kupfervitriol wurde bekanntlich in alteren Zeiten nicht scharf unter· 
schieden und auch Mischprodukte beider konnten daher unter Urn· 
standen beim Gluhen ein mehr oder weniger reines Eisenoxyd ergeben. 

5. lIbel' das erst(' Vorkommen des Namens .,Chemie"4l. 
Alle neueren Werke, die sich mit del' Geschichte del' Chemie be

fasspn, geben ubereinstimmend an, dall del' Name "Chemie" zum ersten 
Male, jedoch als ein schon hekannter und daher keinpr Erklarung mehl' 
hedurftiger, hei clem spatri>mischen Schriftsteller .J ULTUS Ji'JRMTCUS 
MATERNUS auftauche, einem aus Sizilien geburtigen Rechtsgelchrten, del' 
zur Zeit des Kaisers CONSTANTIN DES GROSSEN leht.e. 1m .Jahre 337 
n. Chr. solI FIRMTCUS (so w1rd e1' meist genannt) in lateinischcr Spraclw 
sein ausfiihl'liches astrologisches Buch, "Mathesis" hetitelt, abgefal3t 
haben, dem er dann spateI', - er war inzwischen Christ geworden-, die 
Abhandlung "De errore profanarum religionum" (Uber die Irrlehre del' 
heidnischen Religionen) folgen Iiell; beide, fur die Kultur· und Religions. 
geschichte sehr wichtigen Werke sind nul' in arg entstelltem und vel'· 
stiimmcltem Zustande auf uns gekommen, gehol'en abel' auch in diesem 
noch zu den vornehmliehsten Quellen unseres Wissens um die in ihnen 
hehandelten Gegenstande. 

Die "Mathesis" ist ein Handbuch del' Astrologie uncI beschaftigt 
sich in ihrem Hauptteile mit dem, was man im Mittelalter "Nativitat. 

I) ZOSIMOS: Aleh. R. 88; Coil. S. 274; s. die t'EKf!W(JEtS genannten und den 
Dissonanzen und Trugsehliissen der Musik verglichenen MiLlerfolge beim "groLlen 
Werke" (PHILOSOPHUS ANONYMus: Coil. R. 434 ff.). 

2) DEMOKRITOR: Coli. S. 1!)1, 152; 7.0SIMOS: Ebenda. i". 1:17 n. Bel. :1, i". 1:19. 
3) Coli., i". 144. 4) Chemiker·Zeit. 1914, S. fiR!). 
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stellcn" nannte, d. h. sil' ::;ucht, auf aberglaubische. angl'blich "uralte", 
in Wirklichkeit meist spatbabylonischc Vorstellungen hin, zu ermitteln, 
welche Beeinflussungen die Schicksale, Bcrufc und Lebensumstande dcs 
Menschcn durch jene Sterne crfahren, die im Augenblicke seiner Geburt 
am Himmel stehen; von besondercr Wichtigkeit sind hierbei die Planeten, 
die abel' wieder nicht nul' an sich und ihren eigenen "Konstellationen" 
nach in Betracht kommen. sondern auch gemaB ihrer Zugehorigkeit zu 
gewissen vorausgesetzten "Abteilungen" und "Hausern" am Himmel, 
ihrer Entfernung vom Aufgangspunkte, ihrer SteJ\ung gegeniiber wich
tigen .Fixstcrnen usw. Hieriibcr heiJ3t es u. a. in einem AbschnittC' 
del' "Mathesis"l), in dcm erortert wird, welche Einfliisse del' Mond aus
iibt und wic diese wechseln je nach dem "Hause", in dem er gcradesteht: 
"lst dicses Haus das des Merkur, so Yerleiht cr (del' Mond) Astronomic. 
ist es das der Venus Gesang und Frohlichkeit, ist cs das des Mars Gebrauch 
del' Waffen und Werkzeuge, ist es das des Jupiter Priesterweisheit 
und Rechtskunde, ist es das des Saturn die Wissenschaft del' Alchemic 
(alchimiae scientiam)". 

Bei ciner Durchsicht des merkwiirtligen, und trotz vieleI' Absonder
lichkeiten sehr beachtenswerten Werkes "Mundus subterrancus" (Die 
untcrirdische Welt) des hochgelehrten, in Rom tatigen Polyhistors 
ATHANASIUS KIRCHER, S. J., erschienen in Amsterdam 166ii, stieJ3 ich 
nun vor einiger Zeit auf nachstehenden hierhergehorigen Satz 2): ,.Die 
Angabe, FIRMICUS habe sich des Wortes ,Alchymiae' hedient, winl dureh 
<lie Handschriften del' Vatikanischen Bibliothek nicht bestatigt. 
vielmehr ist es wahrsclwinlich, daB das Wort Chymie (nlx chymiaf') 
('ntw(,der seiten>; eines Falschers eingeschohen wurd(' (additam fuiRsP). 
o<\er spitpns rIpr HerauRgeiJer (ah impresRoribus; wiirtlich: <lurch die 
])ruekpr). um den Glauhpn an das hohe Alter dpr Alchymip ptwas 7:11 

hefpstigen. " 
Da ich mich nun zu entsinnen meinte, ahnlichpn Andeutungpn 

schon in des alten, trefflichen WIEGU;BS VherRetzung del' historischen 
Ahhandlungen B~;RGMANS von 177H und 1782, sowie in SCHMIEDERS 
"GeRchichh' der Alchemie" von 1832 begegnet zu sein, verglich ich diese 
Werke nochmalR und fand tatRachlich hei WIEGLEB eine von ihm hei
gefiigte Anmcrkung a) und bei SCHMIEDER ('inen Hinweis illl Text4 ), 

prster(' das Wcsentlich(' nach KIRCHER anfiihr('nd, und letztlTer besagt'l1d, 
"daB, laut del' von KIRCHER beigebrachten Nachricht, die \-atikanische 
Handschrift del' Mathesis an jener Stelle nicht Alchcmia, sonuern Chimia 
hat". SCHMIEDER diirftc hiernach das Wcrk KIRCHERS nicht selbRt pin
g('sehen, sondern nUl' aus zweiter Hand berichtet und dCl1l Autor hipr-

1) "Mathcsis", lib. ~, cap. Iii. 2) Rd. 2. N. 2:1ii. 
3) Gcschiehtc des WaehHtumes und del' Erfindllngcl1 111 del' ('hf'mif'. N. 112. 

Bf'rlin 17!l2 . 
. 1) <:f'Nl'hif'ht(' (!PI' Ah·\H'mif'. S. 1l2. Hall(' IH~2. 
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hei eine Angahe zug(,schrieben haben, die in Wirklichkeit von seinem 
Zeitgenossen, dem bel'iihmten und vielseitigen niederlandischen Ge
lehrten Voss (Vossius) herriihrt; wie wohl schon anderen, so scheint 
es namlich auch ihm aufgefallen zu sein, da13 die altesten gedruckten 
Ausgaben del' "Mathesis", die 1497 bei SIMON BIVILAQUA in Venedig 
('rschienen(' und die ebenda 1499 von ALDUS MANUTIeS herausgegebene, 
nicht "Ecientiam chemiae" odeI' "chimiae" haben, sondern "alchimiae'", 
letzteres Wort also in del', bei einem Autor des 4. Jahrhundel'ts un
denkbal'('n, mittelalterlichen, mit dem arabischen Artikel al vereinigten 
Form bieten; daher b2merkt er in seinem "Etymologicon linguae latinae" 
(Etymologisches Worterbuch del' lateinischen Sprache 1): "alchimiae 
druckt auch ALDUS, abel' die Handschriften haben ehimiae", - ohne in
deEsen genauer anzufiihren, welche Handschriften er yerglichen hat. 

Kopp spricht gleichfalls iibEl' FIRMICUS, ur:d zwar 1869 in den "Bei
tragen zur Geschichte del' Chemie", einem Werke von geradezu unver
gleichlicher Gelehrsamkeit und vorhildlicher Gewissenhaftigkeit, dessen 
hohem Werte abel' leider verworrene Disposition, uniibersichtliche Dal'
stellul'g, schlechte Schreibweise Ulid vollig unzureichende Registrierung, 
au13erorde:1tlichen Ab brueh tun 2); er fiihrt die Bemerkungen von Voss, 
von SCHMIEDER und schlieBlich auch von KIRCHER an 3), au13ert abel' 
hetreff letzterer nul': "was KIRCHER sagt, lie13e auf das Fehlen von 
mehr als nur del' Silbe Al in den Handschriften del' Vaticana schlie13en". 
:Fiir Kopp selbst waren die vatikanischen Handschriften (iiber die allein 
KIRCHER berichtet) unzuganglich, und da ihn die Jahre (nicht ohne 
gute Griinde!) fast iiberma13ig mi13trauisch und yorsichtig gemacht 
hatten, beschrankte er sich auf die obige unbestimmte Vermutung; 
weil er sie aber noch dazu in den Nachsatz cineI' Anmerkung vel'wies 
und an anderen einschlagigen Stellen nicht wieder auf sie zul'iickkam, 
blieb sic anscheinend ganz unbemerkt und geriet alsbald in vi)\lige Ver
gessenheit; auch ich habe mich ihrer zunachst nicht erinnert. 

In j iingster Zeit wurden die Schriften des FIRMICUS yon Philologen 
ersten Ranges, W. KROLL, F. SKUTSCH (t) und K. ZIEGLER, unter Heran
ziehung aller zuganglichen 43 Handschriften und 5 Friihdrucke, neu 
beal'beitet, und die Ausgaben del' "Irrlehre" 1908, del' "Mathesis" 1913 
vollendet. Da nunmehr yollige Klarheit zu erhoffen und die Fefltstellung 
del' zutreffenden L3sart jener fiir die Geschichte del' Chemie so wichtigen 
Erlauterung zu erwarten war, beeilte ich mich, die "Mathesis" durch
zustudieren und fand dabei zu meiner Dberraschung, da13 del' berichtigte 
Text die fragliche Stelle gar nicht mehr enthalt. Obwohl die aus
fiihrliche Vorrede del' Herausgeber auch diesen Punkt schon dps n~he]'el1 

1) Amsterdam 1695. S. 20. 2. Auf!. 
~) Braunschweig 1869. Bd. 1, S. 43 ff. II. 5:t 
:\) DieHl' ails einer spiiteren Auflage (Amstf'rdam 1678). 
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erortertl), setzte ich mich doch nochmals mit Herrn Prof. Dr. K. ZIEGLER 
in V crbindung und prhiclt yon ihm in pinem Bripfe ,-om 2;i.Pebruar 1914 
eingehpJ1(ip Aw,kunft, fiir dip ich ihm geTlw auch an dipspr Stdle auf
richtigpn Dank darhringp. /),'1 Sachvprhalt iRt dpmgpmaf3 nachstphpJ1(ier: 
<las dritte Buch del' " MatlH'sis'" sowie Teile dps viprt.Pn und fiinftell 
(also nicht samtliche acht Biicher) erschienen zuerst 1488 im Drucke, 
und zwar in einem von JOHANNES ANGELUS, Magister dpr freien Kiinste, 
in Augsburg herausgegebpnen "Opus Astrolabii"; aus welcher Hand
schrift er schopftp, ist nicht unmittelbar iiberliefert, doch l1il3t sich ihrp 
Beschaffenheit und ihr Verhaltnis zu den iibrigen Codices mit aller 
Bestimmtheit ermitteln; sic enthielt, wie samtliche Handschriften mit 
Ausnahme cineI' einzigen, im dritten Buche nach Absatz 8 des 
13. Kapitels pine Liicke 2), und diese hat ANGELUS, wie sich mit zweifel
loser Sieherheit auch durch den Sprachgehraueh erweisen lal3t, viillig 
wilIkiirlieh ausgefiilIt, und dabei auch die fragliche Stelle iiber die 
seitens del' Planpten verliehenen Begabungcn eingeschoben. Die erwiihnte 
einzige Handschrift, die sip ebenfalls bietet, und zwar mit clem Wort
laute "scientiam alkamie" (= alkamiae), ist die dpr Staatsbibliothek zu 
Neapel; dipser prachtyolle, urn 1300 yollendete Ko<lex zeichnet Rich 
zwar durch sehr korrekte Schrift und durch Vollstandigkeit des Textps 
aus, darf abpr trotz dessen nur mit grol3er Vorsicht benutzt wprden, 
da er zahlreiehe Einsehiebungen enthalt, unter diesen auch die im 
13. Kapitel des dritten Buches, die sein Verfasser offenbar dpm "Astro
labium" des ANGELUS entnommen hat. Eben daher entlehnten sie del' 
recht gewissenhafte (ungenannte) Herausgeber des Erstdruekes von 1497 
(Venedig, bei S. BIVILAQUA), sowie P. F. NIGER aus Ravenna, del' vi)\\ig 
willkiirliehe und unzuvprlassige Veranstalter del' ALDINIsehen Ausgahp 
(Venedig 1499), die dann his um die Mitte des 16. Jahrhunderts noeh 
dreimal ziemlich unverandert zum Naehdrueke gelangte. - Nul' durch 
eine so merkwiirdige Verkettung von Umstandpn geriet also die Stpllp 
in die mal3gpbpnden Erstausgabpn; da nun diesp fiir allpin auf Grund 
del' bpsten Handsphriften gedruckt galten, hlielwn dip schon friih laut 
gewordenen Zweifel ul1hpachtpt, ode)' fanch'l1, al" wohl nul' dipsen odpr 
jenpn einzeiJwn Kodex hptwffellfip, kpilw weitp],p Bpriicksichtigung, so 
dal3 sich erst gpgenwartig, al"o nach l1WhrprPll .Talnhundert.Pn, ihrp 
Berechtigung mdgiiltig prwipspn hat. 

Nalwr zu untersuchen hleiht noch, am; welchen Werken ANGELl'S 
seine Weisheit geschopft hat; sie entspricht fraglos cineI' richtigPI1 nber
lieferung, betreff dereI' hier nur die Tatsache prwahnt sci, dal3 die Astro
logen, - denen sich in diesel' Hinsicht auch FIRMlCUS selbst ansehliel3t -, 
den Saturn, dies en "langsamcn, kalten, gramlichpn, geizigen Alten", 
spit jeher auch als Sammlpr und Hiiter von Reichtiimern und Rchatzen 
-~~---.-.~ ---

1) Leipzig 1913; Vorrede S. 21, 28 ff., 32 ff., 54 ff. 
~) In der Keuausgabe von 1913, S. 189. 

v. LipPlllann, Beitrilge. 4 
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ansahen; mit dieser V orstellung steht es also d urchaus im Einklange, 
daB er Kenntnis der Alchemie, richtiger der Chemie, verleihen solI, 
denn "Chemie" ist der urspriingliche agyptische Name der Wissenschaft 
von der kiinstlichen Herstellung des Goldes und Silbers. 

Als "alteste Quelle fiir das Vorkommen dieses Namens" ist FIRMICUS 
fortan zu streichen; an seine Stelle tritt bis auf weiteres, - worauf bei 
diesem Anlasse nur kurz hingewiesen sei -, ZOSIMOS aus Pan opolis in 
.:i..gypten, der nach einigen sein Zeitgenosse war, aller Wahrscheinlich
kpit nach aber Rchon dem S .• Jahrhundel't angphi')l't und zu Alpxandria 
pinc Rpihp griechischpr Werkp schrieh, dip zum 'reil noch prhalkn sind 
(freilich in cntstellter Form) und ausdl'iicklich (\PI' XII/tin (Chpmia) o<\el' 
XI)flda (Chemeia) als Kunst des Gold- und Rilhpl'lnachens Erwah
nung tun. 

6. Zur Ge!'ichi<~bte de .. Volumgewichts-E .. mittlullg 1). 

Unter dpm obigem Titel verMfentlichte Herr Dr. H. S. kiirzlich 
in (lieser Zeitschrift 2) eine Arbeit, in del' er auch meinps erst en pin
schlagigen Aufsatzes von 1912 3 ) gedenkt, wahrend ihm die bpiden 
weiteren 4), seither auch im 2. Bande rueiner "Abhandlungen und VoI'
trage" abgedruckten 5), entgangen zu sein scheinen; dies ist bedauerlich, 
da er in ihnen wichtige sachliche Angaben gefunden hatte, und auch 
Hinweise auf die hochst bedeutsamen, ihm anscheinend ebenfalls un
bekannt gebliebenen Schriften von IBEL 6 ) und von K. B. HOFMANN7); 
demgemaB bedarf die angefiihrte Arbeit verschiedener, recht erheblicher 
Berichtigungen 8). 

Was zunachst ARISTOTELES anbelangt, so machte ich in meiner aus
fiihrlichen Abhandlung "Chemischps und Alchemisches aus ARISTO
')'ELES" 9) darauf aufmerksam, daB PI' keinprlei zureichpl1C\e \' orstellung 
odeI' auch nUl' Vorahnung vom spezifiHchen Gewichte heRaf3, und fiihl'k 
die hetreffenden SatZ(' aus seinen Werken an; claf3 el' in dieRPn il'gPlldwo 
yom Schwimmpn einps Eips auf Meerwasser sprachp, ist mil' nicht el'
innerlich, auch konnte ieh mit Hilfe des RONTTzschell Index kpill(, dpl'-

1) C\H'lIlilwr-Zpit. J!)];,), K flHIi. 2) Ehenda l!llli, N. fll:l. 
") EbPl1da 1912, N. :lHIi. 4) Ehpnda If112, N. 629 11. 1201. 
5) Ahhandlungen lind Vortrage zur Gp;;ehiehtp dpr XaturwiHH!'nHehaft('n. 

R. 2, 171, 176, 183. Leipzig 191a. W('iterhin als Abhandl. angefiihrt. 
6) Die Wage im Altertum und Mittelalter. Erlangen 190R. 
7) Ber. Wien. Akad. 1909; Abh., 2. 174. 
8) Der Tadel des Verfassers, dall ieh in meiner erst en Abhandlung auf ein!' 

seiner alteren von 1913 (Chemiker-Zeit. 1913, S. 88) nieht weiter eingegangen 
sei, ist insofern ungerechtfertigt, als letztere nichts enthielt, was irgend neu und 
nicht in den Geschiehten der Physik oder Chemie langst ver6ffentlicht gewesen 
ware; vgl. auch Einzelnes in meiner "Geschichte des Zucker;;" (Leipzig lR!lO). 
wl'kheR Wt'rk ihm gleichfalls nicht bekannt geworden zu sein scllPint. I 

") Arch. f. d. Gesrhidlte d. Naturwiss. IfllO, 2. N. 233. Abhanrll. 2, N. 92. 
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artige Stelle auffinden, - indessen habe ich sie vielleicht iibersehen, und 
ware daher fiir eine genaue Ortsangabe sehr dankbar. Da auch keine 
mil' bekannte GeRchichte del' Physik von einem "Ei des ARISTOTELES" 
herichtet, so wird man dieses zunachst lieber nicht in die Geschichte 
del' Wissenschaften einfiihren wollen, urn so mehr, als ein frisches Ei in 
Salzwasser yon 4% (dieReR ist del' ungefahrc Salzgehalt des Mittelmeer
waRRers) tatsiichlieh n i c h t Rchwimmt. wie Rich jedermann leicht dureh 
den Venmch iiherzpugen kann, so daB die Annahme, ARISTOTELES 
hatte daR Schwimmen .. mit eigenen Augen wahrgenommen", llUr wrnig 
WahrRrlwinlirhkeit hi('trt. - Vielleicht stamrnt indpf;f;('n die Angal)('. dip 
tipr Verf. illl l-linllP hattl'. aUf; irgpndriner del' delll AIHSTOTELES hlol.\ 
ulltergcschobcnen I-Ichriften. denn die ('inl' I-It('lI(' iilwr da;; angpbliclw 
Schwill1ll1en eim's Eies auf lauterem und das Untersinken in ge
wassertem \Vein. die er am; M RGENBERGS "Bueh riel' Natur" von 1 ~4!) 
zit iert 1). wird das('\hst nicht auf dpn VnOORl'S HrsPALENSIS (7 .• Jahr
hundert) z;uriiekgefiihrt, wie der Leser infolge der unklaren Fassung 
hei H. 1>1'. S. anm·hmen mul3, sondern auf den ,.ARISTOTILES", d. h. 
wolll auf den Yerfasser eines del' zahllosen, unter df'rn Namen des" Philo
soplwn" gehpnden Pseudepigraphen. Abel' aueh die andere fltel\e, 
die Genannter aus MEGENBERG 2) anfiihrt und dem ISIDORUS HISPA
LENSIS zuschreibt, riihrt nic h t von diesem her, yielmehr gibt MEGENBERG 
als seine QueUe ausdriieklich den Meister ISAAC an, welcher Name in 
del' Regel ISAAC BEN SOLBIMAN (ISAAC JUDAUS), den beriihmten, in 
Agypten odeI' TuniR tatigen, gegen 1000 n. ChI'. verstorbenen, arabischen 
Arzt und Schriftsteller bezeichnet 3); auch ALDEBRANDINO DI SIENA 
beruft sich im "Regime du corps" yon 12Mj nieht auf ISIDORUS; in 
dessen \Verken meines Wissens aueh gar keine Angal:e iiber 'Vasser
priifung vorkommt. entnahm vielrnehr. sowie seine meiste Weisheit. 
wohl auch die YOJ'schrift iilwr das Troeknen (und Wagen!) del' mit 
den \-erschie{IPnen \VaRsern getrankten Haulllwo\l- odeI' Leinenfadrn, 
dpn arabischen Autoren: bei antiken hall{' ieh sip. hislwr wrnigstpllK. 
iihel'haupt noch nieht auffinden kOl1lH'1l 4). 

flehon im prstrn mriner pingangR el'wahnten AufKatze hahe ich an
gefiihrt"). daf3 del' wpltheriihmte Arzt GALENOS (1~1-200?) die richtige 
j)iehte einrr Salzso\p nllr durch das Schwimmen odpr Fntersinken 
pines Eies zu heurkilen weif3, desg\eiehen venvies ich dOlt auf einige 
Angaben iiber ErmiHlung von W(,inverrliinnungen aus den aiR "Geo
Jlonika" bekannten grieehischen landwirtsehaftlichen Sehriften des 

1) Ed. PFEIFFER (Stuttgart 1861), S. 351. 2) Ebenda S. 105. 
3) Abhandl. 2, 239. 
4) Mein ausfiihrlicher Aufsat7. iiher ALDEBRA~DI~O (Chemiker-Zeit. 1912. 

S. 2 II. Ahhandl. 2, 237). der erste, der nach der Xellausgahe dieses Alltors ersehien, 
ist H. Dr. R. wohl aueh nicht wr Kenntnis gekommen. 

5) Ahhandl. 2,174-. 

4-* 
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4. bis 8. Jahrhunderts n. Chr. 1), sowie auf die Zahlen fiir die Gewichte 
versehiedener Fliissigkeiten "auf ein gleieh groBes Volum Wasser lw
zogen" bei PSEUDO-GALENOS (3. oder 4. Jahrhundert), am; denen Rich 
u. a. spezifische Gewiehte von etwa 1 fiir Wasser und Essig, 0,93 fiiI' 
01, 1,35-1,50 fUr Honig berechnen 2) ; endlich fiihrte ieh aueh in meinem 
zweiten Aufsatze die auBerordentlich genauen araometrisehen Bestim
mungen der spezifischen Gewichte von 14 Fliissigkeiten durch die ara
bischen Forscher ALBIRUNI (um 1000) und AL-KHAZINI (1121) an 3 ), die 
z. B. fiir Honig 1,406 fanden. Hiernach kann man H. Dr. S. Ansicht, 
daB eine Bemerkung des QUERCETANUS um 1613, iiber Schwimmen 
eines Eies auf richtig konzentrierter Honig16sung, die "alteste Angabc 
iiber Saccharometrie sei", unmoglich fiir zutreffend erachten; das nam
liche gilt betreff seiner Vermutung, BAUME habe 1777 zuerst den Aus
druck "spezifisches Gewicht" (auf Wasser bezogen) gebraucht, denn 
wie IBEL hervorhob, enthalt bereits das dem PALAEMON (5. Jahrhundert 
n. Chr.?) zugeschriebene Lehrgedicht, das namlichc, aus dem der Ver
fasser einige Verse beibringt, die Worte "aequa gravia in specie", d. h. 
"spezifisch (seiner species, seiner Natur nach) gleich schwer", und nach 
HOFMANN heiJ3t es schon in der Schrift des PSEUDO-GALENOS "Wasser 
ist nach seiner N atur, tpVOel, schwerer als 01", und das lateinische "species" 
ist eben nichts anderes als die wortliche Vbersetzung des griechischen 
"tpVOl~" 4). Das Lehrgedicht des PALAEMON ist aber iiberdies auch 
keineswegs, wie H. Dr. S. annimmt, die "erste bekannte QueUe" 
iiber derlei Ermittlungen, vielmehr sagt AL-KHAZINI ausdriicklich 5) 
daB Methode und Instrument, die er beschreibt, von dem griechischen 
"Philosophen" PAPPOS herriihren, der um 300 n. Chr. in Alexandria 
lebte. 

Die von BAUME 1768 empfohlenen Spindeln besaBen eine willkiir
liche Einteilung (in "Grade Baume"), zeigten also nicht Gewichts- oder 
Volum-Prozente Zucker der Losungen an, wie z. B. die spateren von 
HERMBSTADT (1812, vielleicht schon 1804), BALLING (1834), und V ANDE
VELDE (1841) 6); dagegen gestattete die vor 1780 erdachte Spindel GUYTON 
DE MORVEAUS, die Prozente des in der Liisung noch vorhandenen Wasser,;. 
also 100 - Zuckerprozente, abzulesen 7 ). Empirisch geteilte SpindelJ'l 
fiir Volumprozente Salz waren auch die von THOLDE, von LIBAVIUS 
(Libau) und von HAINHOFER 8) nur unvollkommen beschriebenen. Von 
der "Haligraphia" des THOLDE sagt H. Dr. S., sie sei 1603 gedruckt, 
wo, habe er nicht ermitteln konnen; in dem Buche, das ich VOl' einiger 
Zeit einzusehen Gelegenheit hatte, findet sich jedoch als Druckort 
Eisleben ausdriicklich angegeben (nicht Leipzig, wie man zuweilen liest) ; 

1) Abhandl. 2, 174. 2) Abhandl. 2, 175. 3) Abhandl. 2, 181. 
4) Alles dieses fiihrte ich a. a. O. ausdriicklich an (Abhandl. 2, 175). 
5) Abhandl. 2,179,181. 6) Abhandl. 2,171 ff. 7) Abhandl. 2,173. 8) Abhandl. 

2, 183. 
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die "Alehemia" des LIBAVIUS ist iibrigens nieht "drei Jahre spateI' er
sehienen", sonclern schon 1597, also seehs Jahre fruher. 

Ieh bringe alle diese Bemerkungen nieht aus "Haarspalterei" VOl', 
sondeI'll weil ieh del' Ansieht bin, man konne in gesehiehtliehen Aufsatzen, 
deren Inhalt die ganz iiberwiegende Mehrzahl del' Leser auf gut en Glauben 
hinnimmt und hinnehmen mull, selbst im kleinsten nieht vorsiehtig 
und genau genug sein, schon weil jede irrige Angabe in die Literatur 
iiberzugehen und hierdureh den ersten Irrtum weiter fortzupflanzen droht ; 
ieh halte es daher aueh nieht fiir riehtig, dieses odeI' jenes "ohne weiterC'H 
anzunehmen", meine vielmehr, dall in del' Gesehiehte del' Wissensehaften 
jeder Punkt, aueh del' geringste, del' quellenmal3igen Erforsehung be
darf und wiirdig ist; VOl' Fehlern hierbei bin natiirlieh aueh ieh nieht 
bewahrt und werde jedem saehliehen Beriehtiger stets aufriehtigen 
Da,nk wissen. 

7. Geschichtlichel' Beitrag zul' El'kellutllis del' Vel'
hl'enllungsvorgange 1). 

Ein Mitglied des Vereins deutseher Chemiker sehreibt mil', ieh moehte 
mieh iiber die "Frage allgemeinen Interesses" aullern, ob man tatsaeh
lieh i-lehon im Altertume gewullt habe, dall die Luft zur Erhaltung einer 
Flamme unentbehrlieh sei? Sie ist nieht ohne weitereH zu beantworten, 
wenngleieh man nieht nur die Niitzliehkeit ~ler Luft kannte, z. B. 
auf Grund del' gewill uralten Erfahrungen, dall man Feuer "anbli:ist" 
odeI' ihm dureh Vogelfliigel, Blasebalge u. dgl. Luft zufiihrt, sondeI'll 
aueh ihre N otwendigkeit zur Erhaltung gewis!-wr Verbrennungs
yorgange, - wobei jedoeh betreffs del' waltenden ursaehliehen Be
ziehungen keinerlei Klarheit herrsehte. 

Del' wiehtigste einsehlagige Sehriftsteller, odeI' wohl nul' Berieht
en;tatter, iiber dessen altere Quellen wir abel' leider niehts Bestimmtes 
wissen, ist del' zur alexandrinisehen Sehule zahlende Philon a us B yzanz, 
dessen vielumstrittene Lebenszeit wahrseheinlieh in den Ausgang des 
2. vorehristliehen Jahrhunderts fieJ2). Von seinen Sehriften blieben fast 
lIUI' griif3ere odeI' kleineI'{' Bruehstiieke erhalten, zum Teil in grieehisehem 

1) Zeitsehr. f. angew. Chemie 1920, f:l. 301. 
2) Cber ihn und seinen sehr bedeutsamen Zeitgenossen (?) HERO:<l' siehe (neben 

den alteren Geschichten der Physik) namentlich: DIELS: Cber das physikalische 
System des Straton. S. 101. Berlin 1893; GERLAND-TRAUMULLER: Geschichte 
der physikalischen Experimentierkunst. S. 32 ff. u. 44. Leipzig 1899; LA COUR
ApPEL: Die Physik auf Grundlage ihrergeschichtlichen Entwicklung. Bd. 1, 
S. 221 ff. Braunschweig 1905; BECK: Philon von Byzanz, in MATSCHOSS: Bei
trage zur Geschichte der Technik und Industrie. Bd. 2, S. 66. Berlin 1910; KR. 
MEYER: Entwicklung des Temperatur-Begriffes. S. 26. Braunschweig 1913; 
GERLAND: Geschichte der Physik. S. 93 ff. u. 103. ;\Iiinchen 1913. 
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Original, zum Teil in Dbersetzung, u. a. auch allein in arabischer 1), 

und auf3erdem gingen die ursprlinglichen Figuren verloren, auf die der 
Text vielfach Bezug nimmt; infolgedessen k.ann es nicht wundernehmen, 
daf3 die Auffas8ungen der Historik.er der Physik. oft nicht unerheblich 
aU8einandergehcn, und daher auch ihrc BestrelJUngen, dic Zeichnungcn 
wiederherzustcllen, zu recht verschiedenen Ergcbnisscn fiihrten. -
Gelcgentlich seiner Untersuchungen iiber die Einwirk.ung von Warllle 
und F('uer auf Luft beschreibt PHILON einen Apparat, bestehend am; 
zwci Gefaf3en (glasernen Flaschen, Kugeln?), die anscheinclld durch 
cine luftdicht eingesetztc (eingeschmolzene 1), bis nahe an die Boden 
hcrabreichellde, zweimal rechtwink.lig gebogenc Rohrc verbulldcn waren. 
Wurdc da8 einc Gefal3 durch Aufgief3en heil3en Wassers, Erhitzen, oder 
Stellen in die Sonne erwarmt, so entwichen im anderen aus der Mlindung 
der Rohre Luftblasen, wahrend beim Ahk.iihlen Wasser aus dem zweiten 
Gefaf3 in das erste zurlick.stieg. Erhitzt man ferner Luft, die sich in 
cinem (glasernen 1) Kolben befindet, dadurch, dal3 man ihn mit der 
Offnung nach unten tiber ein brennendes Licht halt und bringt man 
him'auf die Offnung rasch unter Wasser, so steigt dieses im Kolben 
empor2); man k.ann hierzu auch einen Leuchter mit brennender Kerze 
auf eine flache Schlissel mit Wasser setzen (oder auf dem Wasser schwim
men lassen 1) und eine entspreehend .grol3e Flasche mit der Mlindung 
nach unten darliber stiilpen 3). Als Erk.larung dieser Erscheinungen 
gibt PHILON die namliche, die auch HERON flir das Haften und die Saug
wirk.ung der erhitzten Schropfk.opfe anflihrt, deren sich die Arzte be
dienen: "das Feuer hat die Luft verzehrt·· 4). Ganz so ist nach PHILON 
die cingeschlossene Luft "weggegangen, vcrsehwunden, verbraucht, durch 
(lie Bewegung des l·'euers aufgelost"'~), "veltriebcn durch die Anwesen
lwit del' Flamme, die nicht gleichzeitig mit ihr zu existieren vermag" 6), 
"aufgezehrt yom Fcm'!', mit dem sie nicht zusalllmen bestchen k.ann"' 7). 
-- Wahl'end also fraglos die freilich nur dunk.le Einsicht vorhanden ist, 
daU die hl"Cnnende ]"lamme der Luft bedarf und sie aufbraucht, bleibt 
das Wesen dieses Vorganges vol1ig unerk.Iart, sO\veit nicht etwa der 
"horror vacui" in Betracht k.ommt, die ,,}i'urcht vor dem Lem'en", dic 
die Natur zwingt, an SteUe der verschwundenen Luft Wasser in dem 
Kolben emporsteigen zu lassen. 

PHILONS Versuche, denen del' Reiz des "Wunderbaren" anhaftete, 
gingen daraufhin ziemlich unverandert in die mittelalterliche und aus ihr 
in die neuzeitliche Literatur tiber. An dieser SteUe seicn nur wenige 

1) Ed. CARRA DE VAUX: in Bd. 38 des "Notices et Extraih!". Paris 1913; 
die Ausgaben und Ubersetzungen dieses Autors geltcn bei vielen Orientalisten 
flir wenig zuverlii~sig. 

2) GERLMm: Geschicht(' der Physik. fi. 103. 3) BECK: A. a. O. 
4) GERLAND: A. a. O. b. 98. 5) BECK: A. R. O. 6) MEYER: A. R. O. 
7) GERLAND: A. a. O. 
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Stationen der Wanderung angefiihrt: Der um 1167 verstorbene sog. 
Magister SALERNUS, - seine Wirksamkeit fiiJit in die Spatzeit der aueh 
fiir die Erhaltung antiken Wissen;; so auBerordentlieh wiehtigen Schulc 
von Salerno -, l'nvahnt in seincn "Tabulae" daH Brennen einer Kerze 
unter Wasser ull<l nl'nnt dic Luft "da::; Nutrill1Pntulll (die Nahl'ung) der 
Flamme" l ), und zwar ;;iehtlieh ohne den Ansprueh, hiermit etwa::; NeueH 
zu sag('n. Nebcn alleriei anrlel'l'n Illagiflehl'n und "Zauberkiin;;tl'n" 
gedl'nkt de;; "BrenncnH del' Kl'rze untt'r WaHHl'r in cinclll ulUgt'kelntl'll, 
Luft l'ntitaltcnden Gda!.\·· cine lateiniscite Sallllllch;l'itrift aUH dCIll 1 ;~ . 
• Jahrhundcrte, die u. a. illl Manuskript Nr. 2777 dcr Danllstadter lliblio
thek cl'haiten ist 2). PEDEMONTANUS (RUS(;ELLI) bcrichtct in scinelll 
zuerst 13i);) ersehienenen Buche "De seeretis" das Kunststiick cbenfalls 3 ) 

und fiigt hinzu, daB je nach der GroBe des GefaBcs von der Kerze mchr 
odeI' weniger verbrennen wird. Endlich fiihrt es aueh SCHWENTER 
in den "Mathematischen und philosophischen Erquickstunden" von W;36 
an 4), deren Inhalt er zumeist den Werken eines nur wcnig iiIteren fran
zosi;;chcn Vorgangers entnahm, namlich (nach gefiilliger Mitteilung yon 
Herl'll Geh.-Rat Prof. Dr. S. GUNTHER in Miinchen) jenen LEuREcHoNs 
(1391 [?] bis 1670), eines sehr belesenen und gelehrten Professors, Mit
gliedes des Ordens Jesu 5). SCHWENTER schildert, wie das unter dem 
GlasgefiiBe brennende Wachslicht bewirkt, "daB es das Wasser an flich 
ziehet, welches mit sonderbarem Lust zu betrachten", und wie A.hnliche;; 
auch erfolgt, wcnn man ein Flachsbiindel in einem umgekehrten Trink
glasc verbrennt und dieses dann rasch in Wasser eintaucht. Seine 
Deutung des Vorganges steht hinter der etwa IHOO Jahre iiIterl'n des 
PHILON weit zuriiek, sic beschriinkt sich namlich auf die Behauptull;';, 
durch daK Fcucl' werde die Luft im Gla8c dickcl', "gehc zusalll IllCll" , 
und dallPr miil,;;;e (tali WaSKCI' "dl'llllcel'en Ort foigen", damit kein Yakuulll 
l'nt8tche. Ob el' die;;e rein scholastisch anlllutende Erklarung ebenfaib 
dem LEURE(,HON entlehnte, vermag ich nicht zu ent8cheiden, da mir 
de~Ken f-lchriften del'zeit nieht zuganglich iiind. 

1) }{~;:;ZI: ('oUectio i:-lalel'llitana. Vol. 5, p. 347. XeapPi lS5H. 
2) BERTHELOT: La ehimie au moyen-age. TOllle 2, p. 396. Pari~ 190:3; die 

QueUe ist nicht angegeben. 
3) Basel 1563. S. 424. 
4) Niirnberg 1636. S. 248, 462; vgl. auch S. 470. 
5) Siehe iiber ihn POGGENDORFF: Biographisch-literarisches W6rterbuch. Bd. 1, 

~. 1438. Leipzig 1863. 
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8. ZUl' Geschichte del' Destillation und des Alkohols 1), 

Die "Mitteilurgen zur Gesehiehte del' Medizin und del' Naturwissen
sehaften" veraffentlichten in ihrem letzten Hefte (Bd. 12, S. 102) einen 
Auszug aus del' in sehwedischer Sprache erschienenen Abhandlung 
"Die Erfindung dcl' Dcstillation" von I.A. DAvIDsoHN, die einer Berichti
gung unbedingt Ill'darf, wei I un<icl'cnfaJls die vorgebrachten Behaup
tungl'lI, Ulltl'l' Bel'ufung auf ihl'l'1I ohne jeden Zusatz el'folgten Abdruck 
in l'incl' HO maBgebendl'1l WiHsclIschaftlichen Zeihlchrift, zweifellos weitel'c 
Verbl'eitung finden und neuc V l'rwirrung stiften wiirden. 

Entdccker del' Destillation, so ml'int del' Verf., sind nicht, wie man 
bisher allgemein glaubte, die Amber, sondern die Ketten; diesc erfanden 
zuerst dic Bereitung des Maizes (keltisch Brac), brachten den abend
liindisehen Valkern das Bierbrauen bei und kannten schon in unvordenk
lichen Zeiten den Branntwein, also auch die Kunst del' Destillation; diese 
lchrten sic den Slaven (bei clenen Branntwein noch jetzt polnisch Braha 
und littauisch Braga hei/3t), als sie mit ihnen, und zwar lange VOl' Christi 
Geburt, niimIich wahrend ihrcr Wanderziige dureh Bahmen und Pan
nonien, in Beriihrung kamen und ebenso maehten sie sic sehr friihzeitig 
den Griechen unt! Rcimern bekannt; daher schildern Hie bereits HIPI'O
KRA'l'ES und ARISTO'J'ELES, "daher heschl'l'ilwn PLINlUS und DIOSKURIDES 
ausfUhrlich, wic del' ])C'stiliatiollSpI'Ozel3 VOl' sich geht", und daher nennt 
lhosKuRlDEs den DestiJlatiomlhut "Ambix", waH del' Name eines kel
tischen 1'rinkgefiiBeH ist. PLINIUS und ehenso FLORUS, OROSlUS und 
ISIDoRus bebtatigen auch, daB das Nationalgetrank del' Keltiberer 
"celia" hieB und "per artem", also durch D2stillation, erzeugt wurde; 
das "berauschende Wasser" des PLINIUS und ebenso das bisher fUr Bicr 
gehaltene "eerea" und "eerevisa", war also Kornsprit odeI' Whisky, 
und die u. a. von HEHN und SCHRADER erwahnte Gottheit "Braciaca" 
keine solche des Maizes, sondern des Whiskys. Dieses Wort leitet sich 
von Viscaya ab, dem Wohnsitzc del' von den Keltiberern abstammenden 
Blsken, deren wichtiger Ausfuhrartikel wiihrend des Mittelalters del' 
Whisky war; schon del' Barde TALIESIN preist im 6. Jahrhundert in 
seinem "Methgesang" den "destillierten Meth", und auch das arabisehe 

1) Chemiker-Zeit. 1913, S, 1. 



8. Zur Geschichte der Destillation und des Alkohols. 57 

"Arrak" leitet sieh yom keltisehen "Brae" ab, da aueh die Arabcr seine 
D;3stillation yon den Kelten erlerl1ten. 

Sofern cliese Ihrlegungen I. A. DAVIDSOHNS riehtig aus dem Sehwe
disehen ins Deutsche iibersetzt Hind, cnthaltcn sic niehts als cine einzige 
Kette von Irrtiimern und Mi13yerstandnissen, und es wird geniigen, 
auf diese in aller KiiI'ze aufmerksam zu maehen. 

Dureh Garung bereitete, also Alkohol enthaltende Getranke, sind 
bekanntlieh bei allen Volkern del' Erde weit verbreitet, abel' das Wissen 
um ihre Zubereitung, die sehr oft auf den urspriingliehsten und ekel
haftesten Verfahren beruht (z. B. auf Garung kleingekauter und wieder 
ausgespuekter Rohstoffe), verbiirgt keineswegs aueh die Kenntnis yom 
Vorhandensein eines gemeinsamen eharakteristischen Bestandteiles, und 
noeh weniger die von einer Methode zu seiner Abseheidung. Es ist 
also moglieh, ja sogar wahrseheinlieh, daB die keltisehen Volker zwar 
nicht die Bereitung des BieTes iiberhaupt erfanden, - denn diese war 
Hchon vielen alten Nationen, und z. B. den Agyptern hereits einigc 
Jahrtausende VOl' Christu8 bekannt -, wohl abel' die Gewinnung des 
Maizes (Brag); erstcns ist dies abel' nul' fiir cine verhaltnismaBig spate 
Zeit und nur fiir seBhafte, in fruehtbaren Landern regelmaBigen Aekcrbau 
treibende Stamme bezeugt, und zwcitens folgt daraus durchaus nicht, 
daB diese Stamme, odeI' gar ihre Vorfahren, aueh mit dem Alkohol ver
traut waren, "also" auch die Kunst del' Destillation verstanden. Wie 
ganz unmoglich es ist, deren Kenntnis gerade bei den Rohesten und auf 
niedrigster Kulturstufe Stehenden (vielfaeh auch stehen Gebliebenen) 
del' Wander volker indogermanischen Stammes voraussetzen, bedarf fiir 
aile, mit del' Vorgeschiehte del' Indogermanen ein wenig V crtraute, 
wohl keiner weiteren Erorterung 1). Da die Westslaven erst im 2. bis 
7. Jahl'hundert unserer Zeitreehnung in ihre jetzigcn Wohnsitze (u. a. 
Ilach BDhmen) einriiekten, konnen sic dort aueh nieht schOll lange VOl' 
Christi Geburt mit durehwandernden Keltenvolkern in Beriihrung gc
kommen sein und von dies en (angeblieh auch naeh KREK) die Destil
lation des Branntweins erlernt haben; "Braga" in del' littauisehcn Spraehc 
(die jedoeh keine slavische, sondern nur ein Abkommling des litu-slavi
sehen Spraehstammes ist !), und "Braha" in del' polnisehen, bedeutet 
aueh, wie schon del' Zusammenhang mit "Brag" und dem weitverbrei
teten mittellateinisehen "Braeium" (= Malz) und "braeiare" (= braucn, 
franz. brasser) erkcnnen IaBt, urspriinglich nieht Branntwein sondern 
Bier, namentlieh jenes Diinnbier, das noeh jetzt bei Kleinrussen, Ruthenen 
und anderen slavisehen Volkersehaften "Braha" und in den ehemals 
Von den slavisehen Wenden bewohnten Gegenden Dcutsehlands "Broiha" 
odeI' "Broihan" heiBt. 

1) 8iehe SCHRADER: Real·Lexikon der indogermanischen Altertumskunde. 
8tuttgart 1901; vgl. fUr alles Foigende bescnders S. 88ff. .- SCHRADER: Die Indo
germanen. Leipzig 1911. 
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Vollig unzutreffend ist die Behauptung, Griechen und Romer hatten 
die ihnen angeblich von den Kelten iibermittelte Destillation schon sehr 
friihzeitig gekallnt und besehrieben. Alle hierfiir vorgebrachten Zitate, 
soweit ieh Hie verfolgell kann, sind unrichtig; HO Hprechen namentlich 
HIl'POKRA'l'ES und ARIS'l'O'l't:LES allein davon, daU Hieh aUH Diimpfen an 
kii.ltercn GegenHtan<iell \VaHHertn)l'fclwn niedcl"HehlagclI, DlOSKlJRIDI£S 
uml PLINlUS abel' kelllwll cinc eigcntliche DCHtillation ill UIIHerCIll SinilC 
iiberhaupt lIicht, heHehrciben daher auch nirgendw() ausfiihrlieh, "wie 
sic VOl" Hieh geht··. Ob, und aus welcher Zeit, ein keltiHeheH "AJIlhix" 
alt; Nallle fiir Trinkgefal3e wirklich benutzt iHt, wiire erHt lIoch naher 
zu untenmchell, von vornherein spricht abel' alles dagegen, daB DIOS
KURIDES den "Destillierhut" (richtiger den hohlen Deckel, an dem sich 
die aus Zinnober entstehenden Quecksilbertropfchcn ansetzen sollen), 
hiernach als Ambix bezeichnet hatte und alles dafiir, daB entweder 
irgendein gemeinsames Stamm wort in Frage kommt (beide Sprachen 
Hind indogermanische), odeI' daB an eine del' zahlreichen Entlehnungen 
zu denken ist, die z . .E. den gallischen Kelten als Nachbarn der alten 
und hochkultivierten griechischen Kolonien (z. B. in Massilia, Marseille) 
HO nahe lagen. 

Wo PLINIUS von den einander gleichenden bierahnlichen Getranken 
der Agypter ("zythum"), der hispanischen Iberer ("cerea", "caelia"), 
und der gallischen Kelten ("cervesia"), als von "berauschenden Wassern" 
erzahltl), gebraucht er die Worte "per artem confecta" (kiinstlich zu
hereitet) nieht; wo abcr ISIDORUS (urn 600 n. Chr.) del' .. auf allerlei 
WeiHe aus Getreide gewonnenen cervisia", sowie "del' caelia, des aUH 
delll AUHzuge (:mcco) des Weizem; <lurch Kunst zuhercitcten Getrankes" 
gedcnkt, da beschreibt er dietle Kunst gallZ gcnau 2): das Getreide wird 
eingeweieht, man laBt eH keilllt'n, trocknet CH, mahlt (''; und hmeitct 
,1UH dietlcm Mehl cilwn warnwn Auszug, del' alsbald in Garung iiber
geht. dmeh die ihm cine gewi:,;,;e femige Kraft Ulld trunkenmaehende 
:-;tarke zuteil wird (adjicitur). Von Alkohol und von Destillation i,;t 
wedel' hier mit einem Wort die Rede, noeh aueh bei del' amifiihrliehen 
Bespl'echung des Weines und seiner Eigen,;ehaften 3); das iberisehe 
und keltisehe Bier war also alles cher als Kornsprit, und "Braciaea", 
ein spater, hauptsaehlieh nur dureh eine ganz kmze und nieht ein
deutige Insehrift belegter Zuname des Gottes Mars, solI dies en wohl 
sehwerlieh als GoU des Whiskys eharakterisieren! Ein Getrank, von 
dem noeh viele Jahrhunderte spater aus Littauen berichtet wird, daB 
man etl an eillcm Tagc bereiten und am nachtlten genie Ben mii,;,;c, 
datl dauernd halt bar zu machen mall alw ,;elbst damals noch nieht all
gemein verstand, zeigt aueh lIieht,; weniger al:,; die Beschaffenheit des 
Kornsprits; in noeh hoherem Grade gilt die,; natiirlieh fiir die Biere 

1) Historia naturalis, lib. 22, cap. 164; lib. 14, cap. 149. 
2) Etymologiae, lib. 20, cap. 3; 17 u. 18. 3) Ebenda cap. 3; 1 ff. 
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dpr 1ilteren Volker, z. B. fiir jene del' Phryger und Thraker, von denen 
d('r Dichter ARCHILOCHOS (um (3;")0 v. Chr.), und fiir jene del' Armpnier, 
'"on dem'n XENOPHON 1) berichtet, daB man sie mit eigentiimlieher 
KopfhaltulIg und unter Bellutzullg VOII H,ohrhalmen am;trinke, um 
ein \'l'l'~chluekell del' in ihlwn 1I0eh Umhel'Hehwilllmenden Getl'cidekiil'lH'1" 
ZII verllleiden. 

VaB die Baskell, eill allgelllcill vct"achteter, veral'llltc l' , ill UIlZU· 

ganglichen und oden Ucbirgstalem Iwimi:-;chel' Volksstamm, jemals eille 
lnclu:-;trie be:-;el-'sell uml illl Mittclalter namhafte Mengen Kom:-;pl"it au:-;· 
gdiihrt hatten, wider:-;pricht allen geschiehtlichell Dberlieferungcn ulld 
findet ::;ich in den weltbekannten Werken HEHNS und tlCHRADERS nirgendK 
angefiihrt; c4aB "Whisky" mit Viscaya zusammenhange, ist gleiehfalls 
eine ganz unerwiesene etymologische Verlllutung, - in del' Rpgcl wiI'Ll 
daK Wort aus dpm Irischen ahgeleitet und soli (in verkiirzter Form) 
,,\Vasser de:,; Lebens" bedeuten, also einen del' Namen, unter denen 
der, erst um 1100 entdeckte Alkohol, im Laufe des 1:3. und 14. Jahr· 
hundert:,; allmahliehe Verbreitung gewann 2). tlollte der irische Barde 
TALIESIN, del' in neuerer Zeit durch die Pfahlbauern·Geschichte ill 
VISCHERS Roman "Auch Einer" wieder allgemeiner bekannt geworden ist, 
dessen Wrrke abel' zumeist fiir apokryph und gefalscht gelten, wirklich 
von "destilliertem Meth" sprechen, so meint er hiermit wohl jenes 
Getrank, das schon zur romisehen Kaiserzeit als "vinum saecatum" 
allerorten bekannt und beliebt war, d. i. eine Art Wiirzwein, mit mancher· 
lei in einem Sackchen eingehangten Zutaten aromatisiert und dann 
<lureh eilwn Leinensack geseiht (destillatull1 = abgetropft, s. die "destil. 
latio 1>('1' filtrum"'). 

Ob del' vo]"trdfliclw :-iprachfol"seher ZEUSS wil'klieh irrtiilllliclwr· 
\\'ei:·;(" n'l"lllutete, daB da8 al'abi~c1w "Anak vom kt·ltischen Brae ainu. 
kiiPn sPi, oder ob das fraglichc Zitat ebellso ullzutreffClld iKt wie die 
iibrigen ul)(,1l angefiihrten, Vel' mag ieh lIieht festzllsil'llell und konnte 
dariiber aueh noeh keine zureiehende Au:-;kunft erhaltell. :-iichcr ist abel', 
da 13 die Araber die Destillation nicht von den Kelten erll'rntell, - wo 
lind wann waren auch (liese Vi)lker zusammengetroffen? -, sondl'rn 
von ihren Erfindern, den hellenistischen Chemikern Alexandrias; in. 
dcssen besaBen wedel' diese, noch auch die Araber, zur Gewinnung von 
Alkohol ausreichende Destillationsgerate und kannten daher den Alkohol 
nicht, "Arrak" heiBt im arabischen "SchweiB", analog dem lateinischen 
"sudol''' und gricchischen "aHJ6.A/(, und hezeichnct bpi den arabischen 
Chemikl'rn alletl .,Geschwitzte", daher ill altere!' Zeit u. a. auch das 
destillierte Wa~::;er3) und 110ch illl Mittelaltpr auch das Roseno!. 

1) Anabasis, lib. 4, cap. 5; 26. 
2) Siehe meinen Vortrag "Zur Geschichte des Alkohols und seines Namens". 

Chemiker·Zeit. 1912, S. 655; Abhandl. u. Vortrage, Bd, 2, S. 203. 
3) Ebenda. 
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9, Beitrage zur Geschichte des Alkohols 1), 

In meinem (hier als bekannt vorauszusetzenden) Vortrage "Zur 
Geschichte des Alkohols und seines N amens" 2) fal3te ich cine Anzahl 
von Leitsatzen iiber die Herkunft des Weingeistes zusammen, die sich 
in Kiirze etwa wie folgt wiedergeben lassen: I. Dem Altertum war die 
Destillation in unserem Sinne und daher auch del' Alkohol unbekannt, 
was aus den einschlagigen Stellen bei ARISTOTELES, THEOPHRAST, PLINIUS, 
DrosKuRIDEs u. a. klar hervorgeht. 2. Auch die alexandrinischell 
Chemiker kannten ihn nicht, schon weil ihre Destillationsapparate, 
mangels geniigender Kiihlvorrichtungen, zur Kondensation von Dampfen 
niedrig siedender Fliissigkeiten unbrauchbar waren. 3 ... Ebensowenig 
wul3ten die Syrier und Araber vom Alkohol; diesel' ist keine Erfindung 
del' Araber, und del' arabische Name Alkohol ist in diesel' Beziehung 
nicht beweisend, da er urspriinglich nul' ein beliebiges, sehr feines Pulver 
bezeichnete und erst von THEOPHRASTUS PARACELSUS ganz willkiirlich 
auf den reinsten Weingeist iibertragen wurde. 4. Die Entdeckung des 
Alkohols erfolgte im Abendlande, und zwar vermutlich im II. Jahr
hundert und in Italien, wo sich die Alchemie und Chemie schon friihzeitig 
eifriger Pflege erfreuten; wahrscheinlich steht sic im Zusammenhange 
mit VerbeEserungen del' Destillationsvorrichtungen, auf die u. a. die 
romanische Benennung "Retorte" hinweist, cines, soviel man weill, 
vorher unbekannten Apparates. 5. Die alteste Erwahnung des Alkohols, 
in Gestalt eines von BERTHELOT entzifferten Kryptogrammes, bietet cine 
dem WAyschen Manuskripte del' "Mappae clavicula" aus dem 12. Jahr
hundert eingefiigte Notiz, die in einem alteren, dem 10. Jahl'hundert 
cntstammcnden Manuskripte des namlichen Werkes fchlt; wcitel'e Er
wiihnungen findcn sich in Handschl'iften des sog. MARcus GRAECUS, 
die gegen 1250 unu 1300 abgeschlossen sind. 6. In Italien wird del' 
Alkohol als wohlbewahrtes Heil- und Allheilmittel schon urn 1250 emp
fohlen, so u. a. durch VITALIS DE FURNO und THADDAUS VON FLORENZ; 
die Verbreitung aul3erhalb Italiens scheint ganz besonders die grol3e 
Pest von 1348, del' "schwarze Tod", gefordert zu haben. 

Gegen einige wichtige Punkte vorstehender Satze nimmt cine Al'beit 
Stellung, uie Herr Geh.-Rat Prof. Dr. H. DIELS unter dem Titel "Die 
Entdeckung des Alkohols" VOl' einigen Monaten in den "Abhandlungen 
del' K. Preuf3ischen Akademie del' Wissenschaften" veroffentlichte 3), und 
die er die Giite hatte, mil' im Sonderabdrucke zuzusenden, wofiir ich ihm 
gel'll auch an diesel' Stelle me in en aufrichtigen Dank sage. Die schon 
allein in Hinsicht auf Saehkenntnis und Belesenheit bewunderungs-

') Chemiker-Zeit. 1913, S. 1313. 
2) 1m Auszuge erschienen Zeitschr. f. ange\\'. Chemie 1912, S. 2061; auch in 

mcinen "Abhandlungen und Vortriigen". Bd. 2, S. 203. Leipzig 1913. 
3) Berlin 1913; Einzelausgabe aus Nr. 3 (Phil.-Rist. Klasse). 
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wiirdigen Ausfiihrungen cines der hervorragendsten Meister del' Philo
logie iiber den, dieser Wisscenshaft so fern liegenden Gegenstand, miissen 
aueh von den Vertrctcrn del' Naturkunde und ihrer GeRehichte mit 
gebiihrcnder, hochstcr Aufrnerksamkcit gewiirdigt lind gepriift werden; 
gerade die aul3erordentliche Bedeutung des Autors rechtfertigt, ja er
fordert es aber, dal3 man nicht anstehe, abweichenden Anschauungen, 
die hierbei nach der naturwissenschaftlichen Seite hin zutage treten 
sollten, offenen und entschiedenen Ausdruck zu geben; hierauf glaubte 
ich ausdriicklich hinweisen zu sollen, um nicht etwa in den Verdacht 
del' Ungebiihrliehkeit zu geraten, wo ieh Widerspruch fiir geboten er
aehtete. "Vollste Wahrheit sehuldet man VOl' allen denen, die man am 
hochsten aehtet" (ALEXANDER VON HUMBOLDT). 

I. 
Was die Gelehrten des eigentlichen Altertumes anbetrifft, so gelangt 

aueh DmLs zu dem Ergebnisse, dal3 ihnen del' Alkohol unbekannt blieb 1), 

wenngleich sic sich, wie u. a. ARISTOTELES und THEOPHRAST, mit del' 
Erseheinung vcrtraut zeigen, dal3 del' Wein, z. B. beim Eingiel3en in die 
Opferfeuer, die Flamme anfacht und aufleuehtet (al'i;)Ol ((!').6ya: 
EX').a.p.nEl 2). Yom sliditalischen ~Falernerweine berichtet PL I NIUS: "solo 
vinorum flamma accenditur", was zwar wortlich nur hei13t "durch ihn 
allein unter den Weinen wird die Flamme angefacht", aller W ahrschein
lichkeit nach aber den Sinn hat, dal3 er allein bei Annaherung einer 
Flamme del' Entziindung fahig ist. Eine solchc gelingt zwar nicht, wenn 
man Weine benutzt (auch solche von 15 und mehr Prozent Alkohol
gehalt), die unsere gewohnliche odeI' Zimmer-Temperatur besitzen; 
standen sie abel' langere Zeit in hoherer (sudlicher) Warme, besonderR 
auch im Sonnenschein, odeI' erfuhren sie gar absichtliche Erhitzung, so 
kann zuweilen tatsachlich die Annaherung freien Feuers geniigen, um 
den Dunst zu entzunden. Die von DIELS V0rtretene Auffassung 3 ), das 
von PLINIUS vermeJdete Phanomcn sei auch bercits dem ARISTOTELES 
gelaufig gewesen und diesel' berichte in seiner "Meteorologie": "Siil3-
wein leidp, so wie 01, nicht von del' KiiJte und lasse sich anzunden", 
scheint mil' jedoch Zweifeln Raum zu lassen. An del' fraglichen Stell( 4) 

bemerktARIsTOTELES zunachst, -wenn man es del' Kurze halber modern 
ausdriickt -, dal3 das 01 nicht unverandert siede und sich auch nicht 
weiter eindicken lasse, weil es beim Erwarmen, im Gegensatze zum Wasser, 
keiner Verdampfung fahig sei und rauehartige Zersetzungsprodukte 

1) DIELS: 4. 
2) Ebenda 3. Hieriiber sagt noch im 5. nachchristlichen Jahrhunderte SERVIUS 

in seincm Kommentar zu VIRGILS "Georgika" (IV, 383): "er gieJ3t in das Feuer 
reinsten Wein, worauf eine hohe Flamme emporschlagt, die fiir ein gutes Omen 
gilt". Ieh kenne diese Stelle nur aus dem Zitat in FusTEL DE COULANGES': "LA 
cite antique". S. 24. Paris 1895. 

3) DIELS: 3. 4) Ausgabe der Berliner Akademie. Bd. 1, S. 387 b, 9. 
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entwickele; sodann fahrt er fort: "Auch del' siil3e Wein (olj!o~ Y}'vxv~) 
cntwickelt solche ({}vluiiwt)l), denn er ist dicht (n{(I)j! = dick, fett) 
und verhalt sich eben so wie 01: er wird nicht fest in dpr Kalte und 
verhrennt (er wird verbrannt, se. heim Erhitzen; xa{ETa{ if:2). Wein 
ist er zwar dem Namen nach, nicht abel' in Wirkliehkeit, denn er be
sitzt keine ,Weinigkeit', (ov yae olrwOYJ~ 0 xv,u6~) und macht daher 
auch nicht trunken; dem gewohnlichen Wein hingpgpn kommt cine 
geringe Ausdiim;tung zu (/llxf!al' PXEl aJla{h'ltiIlOI.V), dahel' laBt er die 
J<'lamnw auflodpfl] (t5/(J a1'I1)OI. cp}.()Yrl)". Nun fiihl't ARTHTOT~;U;S in del' 
"Meteorologie" noeh am; 3), daB Honig, 01 und HuBer Wein in dpl' KlUte 
zwar dicklich werden, abel' nicht fest (wie etwa Wasser zu Eis), ferlll'r, 
daB man Weine von sehr ven;chiedener Natur kennt, teils Rolche, die 
/)('im Erhitzen viillig (d. h. ohlle HiickstaiH\) verfliegen, teils solehe, die 
Rieh "infolge gl'iiBel'en Gphalts all Erde" cindieken laRRen, und dal.l zu 
diesen Idztpren del' "neue Weill" gehiil't, <I. i. dpI' Most. Halt man 
<liese Hatze mit del' vOl'hin angefiihrten Hauptstelle zusammen, so ergiht 
sich meines Erachtens, daf3 in diPRer unter "siiLlem Wein" (oll'o~ ,,}.IIXV:;-) 
nicht "SiiBwpin" ill Rpatel'pm ode]' heutigem Rim\(' zu yprRtehen ist. 
Rondern eingekochtpr "Ileuer Wpill" (Most), <lessen Bel'eitung bpi (!Pn 
Grieehen schon seit alters her wohl bekannt und landesiiblich war. Da 
ganz frischer Most gar keinen Alkohol enthalt und kurze Zeit gestandenel' 
nul' sehr wenigen, del' beim Konzentrieren, zusammen mit allen fliichtigen 
sog. Bukettstoffen, pntweicht, so ist del' eingedickte "neue Wein··. -
die lateinische Dbersetzung hedient sich a. a. O. des mehrdeutigen Aus
druckes "vinum pasRum" = dicker Wein (wie lac passum = dicke Milch) 
-, sliB (durch den unvergorpnen Zucker) und alkoholfrei; demnach er
Rehpint die Angahp, PI' heRitze keine "Weinigkeit" und mache nicht 
trunken, aiR st'lhstTel'Rtandlich, wiihrend lhELs {,in unhegreiflichps Vel'
sehen des ARTSTOTELEH annehllwn muLl, dpr nieht nul' hipl' ill <IeI' "l\lpteoro
logip", sondprn dlCm;o auch in dpn "Pl'ohlemen"4) llPhauptp, .. Siif3wpill" 
(del' doch l;1 lind n1<'hr Proz('ntp Alkohol fiihrt) wil'kp nicht bpl'auschpn<l. 
Mpinrr AnRicht WI' Htiitzp gPl'Picht noeh pine Rtplle in dps 1'H1WPHRAST 
fragnlPntarischplll Buchp ,.De odol'ihus" 5), die heRagt, dal3 drr "RiiBp 
Wpin" (Otl'O; )'A1JX1)i;") 7.um \'PfRchnpi<lPll Cl//~t:;-) anderpl' Wpim' dirnp, 
wpil PI' RrlhRt kpinPf\pi Aroma halJ(' (t5((L nJ iI/1M)) i!Xl'Il'). Rnthalt 

1) "exhalat" sagt dip lail'iniscl\(' 'Chprsptzllng dpr Akad.-Ausgabp. Bd. :1, R. 201. 
2) "dpuritur" in del' lateinischpn ~(}bersetzl1ng (ehenda R. 201). Die franzosisehe 

l)bersetzllng yon BARTHELEMY RT. HILAIRE, -- ll1eines Wissens die einzige in eine 
ll10derne Sprache -, sagt "il ne se brule pas" (Paris 186:1, H. :l:l7; IV (9),35); 
ob diesel' Autor eine andere Handschrift zugrunde gelegt, oder das OVle irrtiill1-
lich auf 1li;yvvwt und xainat bezogen hat, entzieht sich ll1einer Beurteilung. 

3) Akad.-Ausgabe, a. a. O. :187, 388; BARTHELEMY NT. HILIARE :110 ff., :142 ff., 
<I. i. IV (7), 2 ff. IV (10), 6 ff. 

<[) Lih. :1, 12 11. 1:1 (nach ))[ELS: :1). 
';) Lih. :1, 11 (cd. WIMMER, PariH ISfifl, H. :11;fl). 
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aber der "suBe Wein" keinen Alkohol, so kann er weder die von PLINIUS 

erwahnte Entzundlichkeit zeigen, noch auch so, wie dies der gewiihn
liche vergorene Wein durch seine "geringe" Ausdunstung tut, die Flamme 
auflodern machen; vil'lmehr verhalt er sich bei weiterem Erhitzen analog 
dem 01 oder Honig, d. h. er entwickelt erst eine groBe Menge dicken 
Rauches und verbrennt schlieBlich. 

II. 
Hil1sichtlich des Zpitaltpl'fl del' alexamlrinischen Chemikp]" gelangt 

DmUl zu pinl'r J1('uen, aIR HauptprgpimiR seinpr Untprsuchung anzu
flphemlpl1 ~chluf3folgerung; ria ich dieRer dun,haus nicht zustillllllell kanl1, 
muLl ieh des niihpl'PI1 auf rlPI1 Saehverhalt einw·hel1. - .l)PI1 Ausgangs
punkt dpr Eriirterung bildet einp von DmLs entdeckk hC)phst il1tel'eRRantp 
Stplle in dpr ~chrift: "HdutatiOlws omnium hap\'('sium" (\Viderlegung 
allpl" Kptzel"PiPll) (leR Kil'elH'nvaters HIPPOLYTOS, dpl" JlIll 2:~;"; 11. Chr. 
in ~a]"(linipn gPRtorilel1 spin flol!. Wo dieRel" (im 4. Bllehp) dip vprw('rf
liehpl1 Kiinste dpl" mpiflt iigyptiRchen oder orientalischpn Magier und dip 
iwi dpn Zauilel"pl"iPRkrn uhlichpn lwtriigerischen Vorfiihrungen hp
Hpl"ieht" Ragt PI" bptl'effR del' Vorschriftpn 1): ,,~ehl' hrauchbar iRt auch 
dip mit Sepsalz; man kocht (~1jJ}lfliJ.oC;) Schaum des Meeres in einelll 
irdenen Gefal3e mit SuBwein (yAvXV); nahert man dem Kochenden 
((iaavu) ein brennendes Licht, so erfaBt es das Feuer und entzundet 
sich, und wenn man es auf das Haupt schuttet (xaraxv{}fv Tijc; ~wpaAfjc;), 
verbrennt es dieses nicht im geringsten. Noch viel leichter entzundet 
es sich, wenn man auf das Kochende ((iovu) noch Manna streut, und 
noch besser iRt die Wirkung, wenn man noch etwas Sehwefel hinzufUgt. .. 

WaR hesagt <1pr Wortlaut dieRPr Vorschrift, waH ist ihr diesem Wort
lautp llach Z11 entlH'hnH'll und wie vollzieht Rich del' gl'Hchildelte Vor
gang? Mall Roll Siilhn'in (h i el" ist die Bezeichnung sichtlich im h PU tige Il 
Sillnp zu n'J'stplwn) mit ~chaum des Meerps kochen, d. i. mit Hl'esaiz; 
dahei wil'd mit den aufstpigpndpn Dampfrn auch (]PI' Alkohol ('ntweichrn. 
um1 zwar 11111 flO kichtl'r, als Halzp, wie allhekannt, spinp Li)Rlichkeit 
illl Wasser prhehlich n'I'miJ1(]prn, d(,1l Unterschied zwiRchen seinelll 
Hipdepunkt lind dem d(,I' y{'J'hlpihem]pn FlUssigkpit abpr prhiilH'll, (la 
WaRRPJ' lwi einpr yiel niprlrigerpn Temppratur kocht, all' pillP Salzli)sung 2). 

Zm;iitzp yon ~chwefpl o(]pr "Manna", daH sind hier Kiil'l1ehpll \Veih
rauchpR ()(kr eineR sonHtigell HarzeR 3), sind in diesel' HinHieht wil'kungslos, 
ja, wegon teilweiser LiiRlichkrit dipser Stoffe in AikohoI ('her nachteilig, 
ihre Anpreisung beruht alRO iediglich auf Vorllrtpiien, z. B. denen betreff;; 
ihrer Ieichten Brennbarkeit (die abel' gar nicht zur Geltung kommen 
kann, \venn man sie in klpinen Mengen auf die Oberfliiche einer FlUssig-

-----
1) DrELs: 21. 2) Dies bestatigt auch BECKMANN (DIELS: 31). 
~) Tn dipspm HillllP prwiihnpn "Manna" Rchon di~ aUR dem Ii. II. 4 . .Tahrhunderte 

Y. Chr. stamllH'nd~n Hip]lokratisehpn Srhriften (iihers. FUCHS, MiindIPIl J!lOO; 
Btl. 2, S. II\S, ~!l4, :l\S). 
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keit streut, die zum weitaus graBten Tnil aus Wasser bestehende Dampfe 
entwickelt 1 ). Sobald nun die salzhaltige Lasung eine gcwisse Temperatur 
elTeicht hat, - das "KochC'n" und "Sieden" hraucht man, nach vielen 
Analogim, nicht wiil'tlich zu nC'hmen, cs geniigt schon heginnendC's 
Erhitzen und Aufwallen -, fangen alkoholischc lXimpfe zu entweichen 
an und das dauer-t, namentlich wenn nicht zu stark und rasch erhitzt 
wird, eine gewisse Zeit lang fort; bringt man eine offene Flamme in die 
Nahe, so entziinden sich die Diinste, und wenn der Zauberer die sie ent
wickelnde Fliissigkeit "auf das Haupt sehiittet", so soil sie es "nicht 
im geringsten vcrbrennen". 

Wie man sieht, spricht HIPPOLYTOS selbst mit keinem Worte von 
Dc::;tilhtion oder von AlkohoI und macht aueh keinerlei Anspielung, die 
auf solche Kenntnisse hinweist; daB DIELS diese trotz dessen seinem Be
richte zu entnehmen und ihm zusehreibcn zu sollen glauht, mag daher 
im ersten Augenhlicke Verwunderung erregen. Er gelangt jedoch zu 
seinem 8ehlu;;;;e hauptsachlich an del' Hand zweier bcmerkenswcrter 
Argumente: Erstens, _. und hier soil die Wurzel des Verstiindnisses 
del' ganzen Dberlieferung liegen _2), ist das Salz nach alter, sehon 
bei ARISTOTELES nachweisharer Anschauung, ein wichtiges "Prinzip der 
Warme", daher wurde vermutlich sein Zusatz, nicht mindel' als del' deH 
Schwefels, fUr ein Mittel angesehen, die Entziindung und Verbrennung 
zu fardern, und dieser Vorstellung gemaB "spielt das Seesalz die Haupt
rolle bei HIPPOLYTOS, ... del' von del' Sache und den hinter ihr ver
borgenen Naturgeheimnissen wohl herzlich wenig verstand" 3). Zweitens 
kann es sich in seiner Dberlieferung nicht mehr, "wie er dies vielleicht 
selhst auffa/3te", um einAufschiitten von siedendem Weingemisch handeln, 
sondcrn nur um das von erkaltetem, vorher irgendwie destilliertem, 
wa/3rigem Weingeiste, del', auf das Haupt gegossen, dort mit unschad
licher Flamme abbrennt 4); aus dem siedenden Wein wiirdc auch del' 
Alkohol durch das Kochen ausgetriebcn worden scin und die kahlkiipfigen 
Priester der Agypter, sowie andere Zauberer und Magier (man erinnere 
sich des von LUKIAN abgeschilderten ALEXANDROS VON ABONOTEICHOS!), 
die sich im Dunklen als D:imonen oder Gotter sehen lie/3en, miiBten 
sich Schadel und Kopfhaut vcrhrannt haben, woferne sie nicht besondere 
Schutzmittel benutzten, die man zwar kannte und aus Vorsicht gewi/3 
auch anwandte, von denen aber HIPPOLYTOS nichts erwahnt 5). 

Was nun den Zusatz des Seesalzes anhelangt, so scheint mil' die 
von DIELS angefUhrte Vorsehrift nichts zu enthalten, was darauf sehlieBen 
lieBe, daB ihm seitens ihres urspriinglichen Verfassers, odeI' seitens des 
HIPPOLYTOS als Kompilators, eine so hervorragende Wichtigkeit hei-

1) Auf ahnliche Vorurteile hin setzte man im Mittelalter dem Schiellpulver 
Campher, Quecksilber und andere "besonders fliichtige" Substanzen bei, die in 
Wirklichkeit einen schadigenden EinfluB ausiiben. 

2) DIELS: 23. 3) Ebenda 22. 4) Ebenda 22, 24. 5) Ebenda 22, 24. 
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gemessen wurde; letzterer sagt einfach "sehr brauchbar ist auch das 
Rezept mit Seesalz" und fiihrt es an, so wie manche andere seinesgleichen, 
bei denen doch schwerlich aIle mal an theoretische, der griechischen 
Wissenschaft cntnommene Grundvorstellungen zu denken ist, sondern 
viel eher an empirisch gemachte Erfahrungen der Zauberpriester und 
Magier; im vorliegenden :FaIle aber konnte man auf den Gebrauch von 
Seesalz desto leichter gefiihrt werden, als Seewasser ein vielbenutzter 
Zusatz zum Weine war, und als die Arzte seit alters her vielerlei salz
haltige Arzneimittel bereiteten, die z. B. noch im 6. Jahrhundert n. Chr. 
ALEXANDER VON TRALLES unter dem Namen dAciua (= salzhaltige), 
ofters erwahnt 1). Auch daB das Tranken und BegieBen mit Losungen 
von Salzen (u. a. auch von Alaun) feuergefahrliche Materialien vor Ent
ziindung bewahrt, war im Altertum wohlbekannt; es liegt daher nahe, 
zu glauben, daB der oder die Erfinder des Rezeptes auch aus diesem 
Grunde den Salzzusatz bewahrt fanden und hierin sieht man sich be
starkt durch eine ebenfalls im 4. Buche stehende Angabe des HIPPO
LYTOS selbst 2), nach der of teres Waschen der Hande mit Seewasser oder 
mit Mischungen von Seewasser und allerlei Praparaten, sie vor Ver
brennung s c h ii t zen solI. 

Was das "Aufschiitten auf das Haupt" betrifft, so darf man vor 
allem hierbei nicht an Kopfe wie die kahlgeschorenen der agyptischen 
Priester denken, - denn auf volligen Glatzen kann iiberhaupt keine 
aufgeschiittete Fliissigkeit haften bleiben -, sondern nur an solche, die 
entweder von reichlichem Haarwuchse oder von Periicken bedeckt 
waren; die Beniitzung von Periicken war aber im Zeit alter des HIPPo
LYTOS (urn 200 n. Chr.) sehr gebrauchlich 3) und LUKIAN (etwa 120 bis 
180 n. Chr.) erzahlt z. B. gerade von dem beriichtigten Schwindelpriester 
ALEXANDROS VON ABONOTEICHOS, daB er durch eine solche die Schonheit 
und Wiirde seiner stattlichen Personlichkeit noch zu erhohen suchte: 
"er trug eine sehr tauschend gemachte Periicke, ... mit dem eigenen 
Haar so geschickt vereinigt, daB man sie nicht leicht unterscheiden 
konnte" 4). Wird nun auf dichtes natiirliches Haar oder auf eine dicke 
Periicke cine entsprechende Menge des geniigend angewarmten, salz-

1) z. B. ed. PUSCHMANN. Bd. 2, S. 100, 176. Wien 1878. 
2) Diese entnehme ich einer (gleichfalls ablehnenden) Besprechung der DIELS

schen Abhandlung durch Harm Prof. Dr. J. RUSKA (Heidelberg) in der Fach
zeitschrift "Der Islam" (Stuttgart 1913, Bd. 4, S. 320), fUr deren freundliche Zu
sendung ich ihm besten Dank sage. 

3) Siehe in KRAUSEs "Plotina, oder die Kostiime des Haupthaares bei den 
V6lkern der alten Welt" (Leipzig 1858), den Abschnitt "Die Haaraufsatze, Periicken 
und Haartouren" (S. 191 ff.). 

4) FRIEDLANDER: Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms (Bd. 1, S. 516; 
Leipzig 1910) und KRAUSE (a. a. 0., S. 192). Die Stelle des LUKIAN steht im 
"Alexandros Pseudomantis" cap. 3 (ed. DIDoT, Paris 1884, S. 327); vgl. iiber ihn 
auch CUMONT "Alexandre d' Abonoteichos" (Briissel 1887). 

v. Lippmann, Beitrage. 5 
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haltigen Weines aufgegossen, so liWt sich erwarten, daB die anfangs 
entweichenden alk.oholischen Dampfe angezundet werden k.onnen, wah
rend die zuriick.bleibende Salzslosung die Unterlage trank.t und sie vor 
dem Anbrennen bewahrt. Diese MutmaBung k.onnte indessen nul' durch 
Versuche gepriift werden und solche als Unparteiischer anzustellen, 
bat ich daher, alsbald nach Empfang der DIELsschen Abhandlung, 
meinen verehrten Freund, Herrn Geheimrat Prof. Dr. R. KOBERT in 
Rostock.; dank,enswerterweise fiihrte er sie, sowie es seine Zeit gestattete, 
gemeinsam mit seinem 1. Assistenten, Hcrrn Dr. SIEBURG, vor Zeugen 
aus und hatte die Giite, mir das Ergebnis am 29. Mai und 12. Juni 1913 
in zwei Briefen mitzuteilen, fur die ich ihm aufrichtig verbunden bin 
und denen ich die folgenden Satze als die wesentlichen entnehme: 
"Zu einem Vorversuche dienten die ausgestopften und abgezogenen 
Felle zweier Katzen. GoB man auf diese heiBen, diinnen Weingeist 
yon nur 12 Volum-% Alk,ohol, entweder reinen oder mit 4% Kochsalz 
(dem Salzgehalte des Seewassers entsprechend) versetzten, so brachte 
ein sofort angenahertes brennendes Ziindholz die Diinste zu k.urzem 
Brennen: von den benetzten Haaren wurde, namentlich in letzterem 
Falle, auch nicht ein einziges versengt, indem der Gehalt an Kochsalz 
schiitzend wirk.te. Beim Hauptversuche k.amen zwei ,SiiBweine' zur 
Anwendung, die man, urn ihrer Echtheit sic her zu sein, von der Wein
groBhandlung FRAMHEIN in Hamburg bezog, namlich Marsala von 
15,65 und Madeira yon 18,54 Volum-% Alk,oholgehalt (nach amtlicher 
Ermittlung in Rostock). Diese Weine wurden mit dem Salz gesattigt, 
vorsichtig bis 80 0 C erwarmt, welche Temperatur sich als erforderlich, 
aber auch vollig geniigend erwies und so auf das ausgestopfte Fell eines 
Kaninchens gegossen: das Experiment verlauft unter diesen Bedingungen 
ungemein elegant, die Flamme schliigt nach dem Anzunden bis lO Sekun
den lang empor, die Schutzwirkung des vorgeschriebenen hoheren Salz
gehaltes ist eine noch bessere, und nicht ein einziges benetztes Haar 
des Kaninchens zeigte auch nur eine Spur von Versengtsein. Diese 
Versuche beweisen zur Genuge, daB das Experiment durchaus keinen 
abdestillierten Alkohol erfordert, sondern daB Wein mit einem Gehalt 
von nul' 15,65 Volum- % Alk.ohol, wie er in den stark.eren Weinen des 
Altertums doch auch jedenfalls vorhanden war, schon vollauf genugt." 

Der Vorschlag, die Stelle des HIPPOLYTOS in dem Sinne zu inter
pretieren, daB das Rezept Kenntnis der Destillation und des Alk,ohols 
voraussetze, k.onnte wohl nul' dann auf Annahme rechnen, wenn sich 
jede andere, naher liegende und wahrscheinlichere Erklarung als aus
geschlossen erweist. Da dies aber, dem Vorstehenden zufolge, k.eines
wegs zutrifft, so muB er meines Erachtens fallen gelassen werden; das 
magische Kunststuck. k.onnte genau so ausgefiihrt werden, wie dies die 
KOBERTsche Beschreibung ersehen laBt, und aus dieser geht auch hervor, 
daB der Alkohol bei allmahlicher Erwarmung des Gemisches his 80 0 C 
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(fiir die sogar ein Wasserbad ausgereicht hatte) k.eineswegs vorzeitig 
entweicht; eine Brenndauer von 10 Sek.unden mag k.urz erscheinen, 
man verfolge sie aber mit der Uhr in der Hand und man wird sich iiber
zeugen, daB sie hinreicht, urn auf die im Dunk.eln harrende aberglau
bische Menge einen ganz auBerordentlichen Eindruck hervorzurufen. 

Es bleibt nun noch die hierher gehorige Frage zu erortern, ob sich 
fiir die erst en J ahrhunderte unserer Zeitrechnung die Bekanntschaft mit 
dem Alk.ohol etwa auf Grund noch anderer Umstande, sowie der Be
schaffenheit der damaligen chemischen Apparate nach, wahrscheinlich 
machen laBt? Auch diese muB man jedoch, soweit me in Wissen reicht, 
verneinen. Eine Kenntnis des Alk.ohols verraten weder die chemischen 
noch die medizinischen Schriften der alexandrinischen Gelehrten, auch 
nicht der allerspatesten. ALEXANDER VON TRALLES z. B., der urn 550 
n. Chr. schrieb und sich wiederholt auf die Erfahrung der Alexandriner 
beruftl), fiihrt gelegentlich als die Stoffe, die am leichtesten Feuer fangen, 
Pech, Asphalt, Dochte und Weidenrohre an 2), obwohl er sehr oft Arz
neien mit Wein k.ochen 3), sie mit dunk.lem (fiir besonders k.raftig gel
tendem) Rotwein bis auf die Halfte 4), bis auf ein DritteI 5), ja bis zum 
volligen Verjagen des Weines 6) konzentrieren, und auch erhitzten "Miihl
stein" mit W ein besprengen laBt 7). Das Abloschen gliihender, zum 
"Mahlen" bestimmter Kieselsteine in Wein erwahnen als etwas Be
k.anntes schon die hippokratischen Schriften des 5. und 4. Jahrhunderts 
v. Chr. 8), in denen u. a. (bei gewissen Frauenkrankheiten) auch Rauche
rungen mit Seewasser und mit Wein vorgeschrieben werden, die man 
in dem aus einem Kiirbis 9) angefertigten GefaBe vorsichtig erwarmt, 
und deren Dampfe man durch ein mit best em Lehm gedichtetes Rohr 
ableitePO). Das Ab16schen gliihenden phrygischen Steines (eines alaun
haltigen Mineralesll) mit "bestem Wein" findet man wieder bei DIOS
KURIDES, urn 75 n. Chr.H) , aber auch bei SCRIBONIUS LARGUS, urn 45 
n. Chr., werden weiBgliihende Stiickchen Galmei mit Falerner geloschP2) 
und allerlei Praparate mit verschiedenen alten Weinen gek.ochP3), u. a. 
auch mit Falernerwein auf freiem Kohlenfeuer14), - wobei man sehr 
wohl die Beobachtung gemacht haben k.ann, deren nachher PLINIUS Er-

1) z. B. ed. PUSCHMANN: Bd. 2, S. 342. 
2) Ebenda, Bd. 1, S. 312. 3) Ebenda, Bd. 2, S. 174. 4) Ebenda, Bd. 2, S. 350. 
5) Ebenda, Bd. 2, S. 444. 6) Ebenda, Bd. 1, S. 452. 7) Ebenda, Bd. 1, S. 590. 
8) "Obers. FUCHS: Bd. 3, S. 603. 
V) Dies ist die QueUe fiir die Benennung zu medizinischen und chemischen 

Zwecken dienender GefaJ3e, als "Kurbis", "Gurke" usf. 
10) "Obers. FUCHS:Bd. 3, S. 608; des "Lutierens" von T6pfen usw. mit Gemischen 

aus Lehm und Haaren gedenken auch die SteUen Bd. 2, S. 481 u. Bd. 3, S. 528. 
Vgl. die Berichte des THEOPHRAST uber das "Brennen" von Ocker in lutierten 
t6nernen T6pfen (noch bei PLINIUS: "in ollis luto circumlitis"); s. BLUMNER: 
Terminologie und Technologie. Bd. 4, S. 477 u. 488. Leipzig 1887. 

11) "Materia Medica, lib. 5, cap. 140. 12) "Recepte", cap. 24. 
13) Ebenda, cap. 271. 14) Ebenda, cap. 123, 268. 

5* 
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wahnung tut; diese wird sicher nicht in Vergessenheit geraten sein, 
aber iiber sie und die Berichte obiger Stellen hinaus, - Historik,er der 
Medizin wissen diese sicherlich zu erganzen und zu vermehren -, war 
man, soweit die Literatur ersehen laBt, auch etwa 500 Jahre spater 
nicht gek,ommen. 

Nun k,onnte man allerdings noch an die Moglichk,eit denken, und 
dieser scheint auch DIELS Raum zu geben 1), daB sich der Alk,ohol zwar 
nirgends in der Literatur beschrieben fande, daB aber seine Darstellung, 
wenigstens die in k,leinen Mengen, ein Geheimnis der agyptischen Priester 
und ihrer spiiteren Nachfolger gebildet habe. Zugunsten einer solchen 
Vermutung, fur die positive Anhaltspunk,te bisher nicht vorliegen, wurde 
es sprechen, wenn sich wenigstens das Vorhandensein und die Beniitzung 
geeigneter Apparate nachweisen lieBe. Aber auch dies ist nicht der Fall 2). 

Vor allem bleibt in dieser Hinsicht zu beachten, daB die uns erhaltenen 
griechischen Schriften der alexandrinischen Alchemisten zwar oft von 
der Destillation und der von ihr noch nicht streng getrennten Sublimation 
sprechen, aber stets nur von jener sehr hochsiedender anorganischer 
Substanzen, z. B. des Queck,silbers, der arsenigen Saure, des Schwefels, 
der Sulfide usf. Niemals ist hingegen, meines Erinnerns, von wirk
Iicher Destillation eines organischen Stoffes die Rede, nicht einmal von 
der des Essigs, dessen Fluchtigk,eit doch seit den altesten Zeiten bek,annt 
war, niemals selbst von der des Wassers; daher weiB iiber diese letztere 
ALEXANDER VON APHRODISIAS, der im 3. Jahrhunderte n. Chr. die Meteoro
logie des ARISTOTELES k,ommentierte, kaum mehr als sein Meister selbst; 
daher schreiben die alexandrinischen Chemiker und auch die griechischen 
.Arzte, z. B. noch im 6. Jahrhundert ALEXANDER VON TRALLES, wenn 
sie besonders reines Wasser verlangen, Quellwasser oder Regenwasser 
vor 3); daher k,ennt noch der hochberiihmte persisch-arabische Arzt 
ALI-BEN-ABBAS (gest. 994) nur das Auffangen der Wasserdampfe in 
iibergehangter, nachher auszupressender Wolle 4) ; daher gilt noch in der 
urn 975 verfaBten ersten persischen Pharmak,ologie des ABU-MANSUR 
Darstellung und Gebrauch des destillierten Wassers, das er Arrak (= 
SchweiB, Dbergeschwitztes) benennt, fur etwas sehr Neues 5), und erst 
AVICENNA (gest. 1037) empfiehlt die "Sublimation und Destillation" 
zur Verbesserung schlechten Trink,wassers, sowie die Anwendung von 
destilliertem Wasser (neben Regenwasser) bei der Darstellung von Augen-

1) DIELS: 29. 
2) Noch neuerdings sagt auch BLUMNER, daJl die Alten kein reines atherisches 

bl besaJlen, "wei! sie unser Destillations-Verfahren nicht kannten" (a. a. 0., Bd. 1, 
S. 360; Leipzig 1912). 

3) Ed. PUSCHMANN: Bd. 2, S. 8, 14ff., 164 und 6£ters. 
4) "Liber ad Almansorem", Buch 6, cap. 12; s. SUDHOFF im Arch. f. Gesch. 

d. Medicin. Bd. 4, S. 276 . 
• ) Siehe meine "Abhandlungen und Vortrage". Bd. 1, S. 84,85. Leipzig 1906. 
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salben 1). Die Angaben iiber Destillation von Olen im 6. Jahrhundert 
sind irrtiimlich, denn nach einer Notiz, die FLi;cKIGER, der groBe Risto
riker der Pharmakologie, meiner "Geschichte des Zuckers·' einfiigte, 
als er deren Korrektur mitlas 2), find en sich zwar in dem umfangreichen, 
gegen 540 geschriebenen medizinischen Sammelwerke des AETIOS aus 
Amida (in Kleinasien) die iiJtesten und ersten Rinweise auf die "Destil
lation" gewisser Ole, es handelt sich jedoch bei ihm n i c h t urn wahre 
Destillation im heutigen Sinne, sondern urn die "Destillatio per des
censum", sog. absteigende DestiIlation: bei dieser benutzt man zwei 
miteinander verbundene und iibereinander befestigte GefaBe, und wenn 
man das obere mit dem Rohmaterial fiiIlt und es dann vorsichtig erwarmt, 
so wird der darzustellende Bestandteil ausgeschmolzen oder ergibt 
Dampfe, die sich an den kalteren Teilen der Wande wieder niederschlagen, 
worauf dann die Schmelze oder das Kondensat in das kalte untere GefaB 
abtropft, wortlich "destiIlat", und sich dort ansammelt; noch heutzutage 
V'erwertet man mancherorts auf diesem primitiven Wege Schwefel, Anti
monglanz u. dgl., und vermutlich geschah schon das Ausschmelzen 
des Knochenmarkes oder Fettes im Wasserbade, von dem DIOSKURIDES 
spricht 3), auf solche, urspriinglich wohl der Kiichenkunst entstammende 
Weise 4). 

Mit Recht bemerkt zwar DIELS 5), daB iiber die Apparate der alexan
drinischen Chemiker wenig Genaues bekannt ist, daB die iiberlieferten 
Zeichnungen bald schematisch und oberflachlich, bald kiimmerlich und 
unzuV'erlassig sind, und daB man auch, allein auf die Diirftigkeit der 
Erklarungen oder auf das Stillschweigen der ErkIarenden hin, keine zu 
bestimmten Schliisse ziehen solI. Wenn aber samtliche Texte, sowie 
sam tlic h e Beschreibungen und Abbildungen der Apparate ersehen lassen, 
daB diese ausschlief3lich zur Destillation hochsiedender Stoffe dienten, 
daB sie, mangels eigentlicher und ausreichender Kiihlvorrichtungen, selbst 
fiir diese zumeist nur recht notdiirftig brauchbar waren, daB hingegen 
der Moglichkeit einer Destillation von Substanzen niedrigen Siedepunktes 
niemals auch nur Erwahnung geschieht, dann scheint mir doch die 
Folgerung durchaus berechtigt, daB zur Destillation Von Alkohol (Siede
punkt 78,3 0 C) derlei Apparate nicht benutzt wurden, und, als zu dies em 
Zwecke durchaus ungeeignet, auch gar nicht benutzt werden konnten. 
Letzteres fand ich auch bei den Versuchen bestatigt, iiber die ich 

1) "Kanon der Medicin". -obers. des A}lDREAS BELLU~E~SIS (Venedig 1544): 
"sublimatio et destillatio aquas malas rectificat" (S. 40); "aquam sublimando 
distillare" (S. 74); "aqua dcstillationis" zu Augen·CoUyrien (S. 564). 

2) Geschichte des Zuckers. S. 71. Leipzig 1890. 
3) Abhandlungen und Vortrage. Bd. 1, S. 72. 
4) Noch urn 1200 empfiehlt diese der Salernitaner JOHA:-;":-;"ES PLATEARIUS mit 

den Worten ,,~nguedo in inferiorem oUam distillabit" (siehe die Werke des sog. 
jiingeren SERAPION: Venedig 1530, S. 172). 

5) DIELS: 32, 35. 



.~ .~-.-~.~-. ---------

70 Zweite Abteilung. 

Herrn Geheimrat DIELS brieflich berichtete 1); sollen solche einen An
halt bieten, so miissen sie freilich meines Erachtens so angestellt werden, 
daB die Versuchsbedingungen tunlichst die namlichen sind, die sich 
den Beschreibungen der griechischen Chemiker entnehmen lassen. Nun 
fiihrt DIELS eine Vermutung BERTHELOTS an 2), der gemaB man mit 
dem griechischen Ambix "sans doute" auch destillierte Fliissigkeiten 
habe darstellen konnen, - vom Alkohol selbst ist aber dabei nicht 
die Rede 3) -, v'orausgesetzt, daB man ganz langsam und bei maBiger 
Warme arbeitete, wobei nach DIELS etwa an das Wasserbad zu denken 
ist 4); da ferner die Destillationsapparate bis gegen 1300 im wesentlichen 
den seitens der griechischen Chemiker beschriebenen und abgebildeten 
glichen, wahrend man aus der Tatsache, daB der Alkohol spatestens 
gegen 1300 weiteren Kreisen bekannt wird, zu schlieBen hat, daB um 
diese Zeit Mittel und Wege gefunden waren, ihn auch mittels besagter 
Apparate in einiger Menge darzustellen, so folgert DIELS hieraus, 
" ... daB es dann auch 1000 Jahre friiher moglich war, ... den Weg 
auszuprobieren, der zur Gewinnung des Weingeistes fiihrte" 5); endlich 
meint er, "es sei nicht abzusehen, warum man nicht, bei langsamem 
Feuer, mit einem solchen Apparate auch Weingeist destillieren konnte, 
... wenigstens in kleinen Mengen und aus alkoholreichen Weinen, 
... da es doch nur notig war, die Rezipienten in ein GefaB mit kaltem 
Wasser zu stellen und die Halse ... mit einem in kaltes Wasser ge
tauchten Schwamm abzukiihlen 6), sofern nicht etwa schon Serpentinen 
zur Benutzung kamen"7). Diese Vermutungen BERTHELOTS und DIELS, 
die laut Mitteilung des letzteren auch andere chemische Fachgenossen 
fiir zulassig erachten 8), enthalten nun freilich keine inneren Wider
spriiche; nicht solcher wegen sind sie daher abzulehnen, sondern weil 
sie sich in keiner Weise mit der oben aufgestellten Forderung betreffs 
der Versuchsbedingungen vereinigen lassen. Aus den Schriften der 
griechischen Chemiker ist eben nirgends zu ersehen, daB sie organische 
Stoffe (die sie iiberhaupt nicht untersuchten) durch Destillation dar
gestellt oder gereinigt, daB sie sich dieserhalb des Wasserbades bedient 
und die Rezipienten gekiihlt hatten usw.; ZOSIMOS kennt allerdings, wie 
DIELS anfiihrt, eine Kiihlung, aber er kiihlt nur den Deckel, an dem 
sich das aus Goldamalgam sublimierende Quecksilber ansetzen solI, 
mittels nasser Schwamme, - das namliche tut iibrigens bereits DIOS
KURIDES bei der Sublimation des RuBes 9) -, ferner laBt der "Papyrus 
Holmiensis" (3. Jahrhundert) den Boden eines Topfes voll heiBer Farb-

1) DIELS: 31; ausfiihren liell ieh sie seinerzeit durch H. SIBER, der ein h6chst 
zuvcrlassiger Chemiker und ein sehr geschickter Glasblaser war. 

2) DIELS: 30. 3) Dies bestatigt auch Prof. RUSKA (a. a. 0.). 
4) DIELS: 30. 5) Ebenda 32. 6) Ebenda 34. 
7) Ebenda 34, 35. 8) Ebenda 34. 
9) Abhandlungen und Vortrage. Bd. I, S. 65. 
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briihe von auBen mit kaltem Wasser bespritzen, und endlich scheint 
man auch Zinnober und andere Stoffe an (nicht in) einer Art Kiihl
schlangen niedergeschlagen zu haben1). Aus derlei Anfangen mogen 
sich, wie ich schon vor Jahren an anderer Stelle ausfiihrte 2), die neueren 
Destillationsvorrichtungen entwickelt haben; keine Berechtigung besteht 
aber, die Ergebnisse dieses Vorgangs vorwegzunehmen und den alten 
Apparaten Leistungen zuzuschreiben, die erst mit Hilfe der neueren 
moglich geworden sind, wobei man jene in einer Weise gestalten und 
handhaben lassen muB, fUr die sich Analogien z. T. erst in Schriften 
bieten, wie in denen der Araber und ihrer Dbersetzer (12. bis 14. Jahr
hundert), des ARNALDUS VON VILLANOVA (13. Jahrhundert) usw. 

Wenn es erst feststeht, daB ein Rohstoff seine Eigenschaften dem 
Gehalt an einer gewissen Substanz verdankt, und wenn ferner auch 
deren Eigenschaften bereits bekannt sind, dann freilich fallt es dem 
Chemiker nicht schwer, den riickschauenden Propheten zu spielen und 
anzugeben, welche Wege iiberhaupt und welche mit Hilfe bestimmter 
Apparate schon friiher zur Abscheidung fraglicher Substanz hatten fiihren 
konnen; weiB er also etwa bereits, daB der wesentliche Bestandteil der 
Chinarinde das Chinin ist und daB man dieses der Rinde z. B. durch saures 
Wasser entziehen, es durch Kalkmilch fallen und aus Weingeist um
krystallisieren kann, dann wird er mit Leichtigkeit zu sagen vermogen, 
wie seine Darstellung auch schon mit den zur Zeit des Bekanntwerdens 
der Chinarinde im 17. Jahrhundert gebrauchlichen Mitteln ausfiihrbar ge
wesen ware und wird sich vielleicht dariiber wundern, daB die Aus
arbeitung eines so einfachen Verfahrens erst dem 19. Jahrhundert vor
behalten blieb. Derlei Beispiele lieBen sich in groBer Zahl aus dem Gebiete 
der Pharmakologie, der Chemie oder der Medizin anfiihren, ebenso 
aber auch aus dem der Technik und der Physik: das Altertum kannte 
sowohl die Feuerspritze als auch den (an der Wasserorgel angebrachten) 
Windkessel, aber ihre Vereinigung wurde nach GERLAND erst 1655 
vollzogen 3); ROGER BACON bespricht im 13. Jahrhundert die ver
groBernde Wirkung der Glaslinsen und erwartet von ihrer Vereinigung 
besondere Erfolge, doch erwahnt er die Brille nicht, die Brillenmacher 
hinwiederum arbeiten etwa drei Jahrhunderte lang fortwahrend mit 
hohlen und erhabenen Linsen, bevor gegen 1600 das Fernrohr und gegen 
1618 das Mikroskop zustande kommt 4); ein Forscher wie BOYLE (1626 

1) Das kaltc Wasser floll durch sie, so wie durch die Schlangen der Badc
Ofen, von dcnen SENECA in den "Quaestiones naturales" (III, 24, 2) berichtet; 
s. DIELS: Vorsokratiker. Bd. 2, S. 211. Berlin 1912. In solchen Schlangen hatte 
man auch (des Verstopfens wegen) Sublimate von Zinnober, arseniger Saure od. 
dgl. uberhaupt nicht auffangcn, und sie aus ihnen, ohne jene zu zerschlagen, nicht 
entfernen kiinnen. 

2) Abhandlungen und Vortrage. Bd. 1, S. 71. 
3) GERLAND: Geschichtc dcr Physik. S. 107, 109, 501. Munchen 1913. 
4) Ebcnda S. 201, 353 ff., 1111. 
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bis 1691) beobachtet zwar die Gewichtszunahme der Metalle bei der 
Oxydation und sieht aus dem Wasser unter der Luftpumpe Blasen ent
weichen, erkennt aber weder im ersteren FaIle die Rolle der Luft, noch 
im letzteren die der Verdampfung, glaubt vielmehr, das Wasser habe 
sich in Luft verwandeltl) und iiberlaBt die Ermittlung der Wahrheit 
dem k,ommenden Jahrhundert; die Glasglock,en der Luftpumpe mit 
ihrem unteren Rande luftdicht anzuk,itten, empfiehlt erst urn 1660 ein 
Mitglied der "Accademia del Cimento" 2), das in die Thermometer und 
Barometer zu fiillende Queck,silber vorher durch Destillation zu reinigen, 
erst 1665 SCHW ARZBRUCK 3); daB Schwefel beim Reiben elek,trische 
Funk,en gibt, bemerk,t erst 1671 LEIBNIZ an einer ihm von GUERICKE 
gesandten Kugel 4), erst 1714 findet FAHRENHEIT, daB auch andere 
Fliissigk,eiten als Wasser einen festen Siedepunk,t zeigen 5), und erst urn 
1770 fangt PRIESTLEY Gase statt iiber Wasser iiber Quecksilber auf 
und ermoglicht so ihre nahere Untersuchung 6). Jedem solchen Fort
schritte gegeniiber k,ann man an und fiir sich behaupten, daB er auch 
schon in bedeutend friiherer Zeit moglich gewesen ware, und daB nicht 
abzusehen sei, weshalb er, bei Anwendung der geeigneten Mittel, nicht 
schon weit eher hatte erzielt werden k,onnen. Aber gerade die Regel
maBigkeit dieses Zutreffens bezeugt, daB auf dem Gebiete der Natur
wissenschaften allgemeine Dberlegungen solcher Art nicht beweisk,raftig 
sind, daher den Ergebnissen der auf den Einzelgebieten tatigen Forschung 
nicht vorzugreifen vermogen. Nach GERLAND lehrt die Geschichte der 
Physik, "daB die einfachsten Einrichtungen der Apparate und Maschinen, 
die uns daher am nachsten zu liegen scheinen, meist verhaltnismaBig 
spat zur Verwendung k,amen, ... daB ihnen, je einfacher sie sind, eine 
urn so langere Entwick,lungsgeschichte zugeschrieben werden mull"'). 
Auch auf chemischem Gebiete gilt dieser Satz; wie die Geschichte der 
mineralischen und organischen Sauren, der Gase und Edelgase, der 
Alk,aloide usw. ersehen laBt, reifen eben Erkenntnis und Anwendung 
der wahrhaft "geeigneten Mittel" erst als Spatfriichte andauernder 
Arbeit, mogen sie nun beharrlicher Bemiihung, plotzlicher Eingebung, 
oder reinem Zufalle zu verdank,en sein. Fiir die Methoden, die zur 
Darstellung des Alk,ohols fiihrten, darf daher ein analoger Entwick,
lungs gang vorausgesetzt werden. Nicht dafiir spricht die Wahrschein
lichk,eit, daB man gegen 1300 Mittel und Wege gefunden habe, urn 
Alk,ohol auch mittels der alten Apparate der griechischen Chemiker zu 
gewinnen, sondern dafiir, daB die, eine Isolierung der "Krafte" von 
Heil- und Nahrungsmitteln Anstrebenden, im Laufe ihrer Versuche all
mahlich lernten, jene zu solchem Zweck,e untauglichen Vorrichtungen 
durch geeignete und verbesserte neue zu ersetzen; (daB manche gegen 
1300 vollendete Handschriften, wie die von BERTHELOT angefiihrten der 
- - ----

1) Ebenda S. 471, 490. 2) Ebenda S. 517. 3) Ebenda S. 619. 4) Ebenda S. 507. 
5) Ebenda S. 621. 6) Ebenda S. 723. 7) Ebenda S. 102, 109. 
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Pariser Bibliothek, fortfahren, die altbekannten abzubilden, erklart sich, 
wie ich schon bei friiherem Anlasse hervorhob, teils aus der Geheim
haltung der neuen, teils aus der Gewohnheit der Kopisten, die einmal 
iiberliefertcn Vorlagen immer wicder und meistens in fortschreitend ver
schlechterter Weise abzumalen, welche Erschejnung auch in der Ge
schichte der medizinischen Illustration wohlbekannt ist). 

Einiges Weitere, auf dies en Punkt Beziigliche, wird noch im folgenden 
Abschnitte anzufiihren sein, zum Beschlusse des Vorliegenden mag aber 
noch eine lehrreiche ParaIIele Erwahnung find en : In dem von DAMASCIUS 
etwa um 525 n. Chr. verfaf3ten "Leben des ISIDORUS" wird erzahltl), 
daf3 unterhalb des ApoIIon-Tempels zu Hierapolis in Phrygien eine Von 
entsetzlichen Diinsten erfiillte Grotte gelegen sei, in der aIle, die sie 
betreten, den Tod finden, es sei denn, daf3 sie zu den "Eingeweihten" 
gehoren; allein ASKLEPIODOTOS sei einst in sie vorgedrungen, indem er 
sein Gewand in mehrfachem Bausche um das Haupt wand und so einen 
Vorrat an atembarer Luft mit sieh nahm, und spater habe er dann die 
Kunst erfunden, eine der todlichen Luft ahnliche aus verschiedenen Arten 
Luft zusammenzumischen (be ~wcp6(!wjJ cl~wjJ "aTaa"8Vaaaf1ejJo~). Wer 
dies en Bericht dahin deuten wollte, daf3 ASKLEPIODOTOS bereits die Natur 
verschiedener Luftarten erkannt und etwa verstanden habe, die Kohlen
saure oder das Grubengas (Methan) abzuscheiden und nach weehselnden 
Verhaltnissen mit atmospharischer Luft zu vermengen, diirfte schwerlich 
auf Zustimmung seitens der Chemiker zu rechnen haben; aus analogen 
Griinden konnen diese aber aueh der Auslegung der Stelle bei HIPPOLYTOS 
nicht zustimmen, sondern nur anerkennen, daf3 deren Auffindung durch 
DIELS auf3erst merkwiirdig und hochst iiberraschend ist und daf3 sie 
zeigt, wie die Kenntnis von der B,ennbarkeit der Weindiinste zwar nicht 
durch "alexandrinischen Priestertrug" entdeckt 2), wohl aber durch ihn 
ausgeniitzt und vermutlich mit auf diesem Wege der Naehwelt iiberliefert 
wurde, der sie als Grundlage spater zu voIIziehender Entv,icklungen 
diente. 

III. 

An meiner Behauptung, daf3 auch die Syrier und Araber, als die 
SchiiIer der alexandrinischen Chemiker, den Alkohol ebensowenig kannten 
wie diese selbst, besteht z. Zt. wohl kein Zweifel mehr, und die entgegen
gesetzten Annahmen, die noch HOEFER, Kopp und BERTHELOT teilten, 
sind als irrtiimlich endgiiltig fallen zu lassen; betreffs BERTHELOTS ist 
dabei zu bemerken, daB er zwar an einer Stelle ausdriicklich zugibt, 
in den Schriften der Araber, soweit sie ihm in zuverlassigen lateinischen 
Dbersetzungen vorlagen, keine Erwahnung des Alkohols gefunden zu 

1) "Vita Isidori", abgedruckt als Anhang zu DIOGENES LAERTIOS, ed. COBET: 

s. 133. Paris 1850. 
2) DIELS: 29, 35. 
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haben 1), an anderen hingegen seine Ansicht, die Araber hatten in Meso
potamien und Spanien u. a. auch den Alk.ohol entdeck.t, aufrecht erhalt 2) 

und voraussetzt, daB diese Entdeckung "a travers l'orient arabe", d. h. 
auf dem Wege iiber den arabischen Orient, zur Kenntnis des sog. MARCUS 
GRAECUS oder seiner Gewahrsmanner gelangt sei, wahrend hinwiederum 
ARNALDUS VON VILLANOVA sie spanisch-arabischen Quellen entlehnt 
habe (emprunte aux Arabes 3). Wie mir jedoch auch neuerdings aus
gezeichnete Kenner der orientalischen Literatur, die Herren Geheimrat 
Prof. Dr. E. WIEDEMANN, Erlangen, Prof. Dr. G. JACOB, Kiel, Prof. 
Dr. J. RUSKA, Heidelberg, zu bestatigen die Giitehatten, und wie ebenso 
aus Herrn Dr. P. RICHTERS reichhaltiger Arbeit "Beitrage zur Ge
schichte der alkoholhaltigen Getranke bei den orientalischen V olkern 
und des Alkohols" hervorgeht 4), ergeben indessen in solcher Hinsicht 
auch die bisher durchforschten arabischen Originalschriften nicht den 
allergeringsten Anhaltspunkt. Selbst in jenen spatester Zeit sucht man 
da, wo sie ausfiihrlich, sei es vom Wein, sei es von der Destillation 
sprechen, vergeblich nach einer Erwahnung, oder auch nur Andeutung 
des Alk.ohols, ferner sind zwar die Namen "nIh" = Geist oder "araq" = 

SchweiB altarabisch, dagegen gehoren "ruh al-hamr" = Geist des Weines, 
"ruh al-araq" = Geist des SchweiBes, "ruh al-ciraqi" = schweiBiger Geist 
u. dgl., erst der nachmittelalterlichen oder ganz modernen Zeit an 5). 
Durchaus analog liegen die Dinge betreffs der Syrier. Unzutreffend ist 
namentlich auch die Behauptung, die spatgriechischen sog. '} Geoponik.a" , 
d. S. landwirtschaftliche Schriften, die urspriinglich vieles auch aus 
syrischen Quellen geschopft haben sollen, uns aber nur in vielfach ent
stellter (zuletzt vielleicht erst im lO. oder 11. Jahrhunderte umgearbei
teter) Form zugek.ommen sind, gedacbten des Alk.ohols; sie stiitzt sich 
vermutlich auf einen einzigen Satz, der wortlich lautet: "Trunk.en macht 

1) La chimie au moyen age. Tome 2, p. 139. Paris 1893. Weiterhin zitiert 
als "Ma ". Wie eine Korrespondenz mit Herrn Geh.·Rat DIELS ergab, sind bei 
manchen Exemplaren dieses Werkes im Pariser Original-Einbande die Titelblatter 
und daher die Bandzahlen vertauscht! 

2) Les origines de l'alchimie_ S. 209. Paris 1885. - So auch in "La syn
these chimique", S. 133 (Paris 1897): "l'alcool extrait du vin par les Arabes". 

3) "Ma". Bd. 2, S. 94. Diese Stelle ist ganz eindeutig, daher sagt auch DIELS 
(S. 18), BERTHELOT zufolge habe MARCUS GRAECUS seine Kenntnis aus arabischen 
Schriften geschopft. 

') Archiv fUr die Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik. Bd. 4, 
S. 429. Leipzig 1913. 

5) Brief Prof. JACOBS vom 29. April 1910; RICHTER: A. a. 0., S. 442 ff., 451. 
Meine Annahme, Arrak sei = al rak, welches Wort ich neben al arrak anfiihrte 
(Abhandlungen und Vortrage. Bd. 2, S. 215), beruht auf irrtiimlicher Lesung 
einer mir gemachten Angabe, und ist falsch. Nach RICHTERS Ansicht (a. Ii. 0., 
S. 452) bezeichnet ,,?iraq" vorzugsweise einen gleich urspriinglich fliissig und daher 
sichtbar (als Schweill, Feuchtigkeit, Saft ... ) ausgeschiedenen " Geist", hingegen 
"ruh" einen nicht sichtbaren (dunstartigen), so daB aU}ci).r; und sudor nicht vollig 
dem araq entsprachen. 
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erstens der Wein und zweitens, so sonderlich es zu horen ist, das Wasser"; 
RICHTER, der diese Stelle ebenfalls anfUhrt 1), spricht ihr jede Beweis
kraft ab, wenngleich sie nicht der Eigentiimlichkeit entbehre, doch kommt 
ihr meines Erachtens auch letztere nicht zu, denn das "trunken machende 
Wasser" ist nichts weiter als eine wortliche Entlehnung aus PLINIUS 2), 

der mit dieser Redensart das Bier der Gallier und Celtiberer charak
terisiert. Auch die arabische Bearbeitung der "Geoponika", die sehr 
ausfiihrlich vom Wein handelt, verrat nach Herrn Prof. Dr. RUSKA 
keinerlei Kenntnis yom Alkohol. Einer der hervorragendsten Erforscher 
der naturwissenschaftlichen syrischen, aramaischen, und hebraischen 
Literatur, Herr Dr. 1. LOEW in Szegedin, hatte ebenfalls die Freundlich
keit, mir in einem Briefe vom 3. September 1913 zu bestatigen, daB 
keines der ihm in dies en Sprachen bekannten alten Werke aus der hier 
in Rede stehenden Zeit irgendwelchen Anhaltspunkt fUr eine Bekannt
schaft mit dem Alkohol liefere; betreffs del' armenischen Literatur be
weist das namliche das groBe medizinische Kompendium des MECHITHAR 
"Trost bei Fiebern" von 1184 3), betreffs der pel'sischen auch noch 
FONAHNS Werk "Zur Quellenkunde der persischen Medizin"4). 

In del' Annahme des "Weges iiber die Araber" scheint BERTHELOT 
besonders noch ein Umstand bestarkt zu haben, dessen auch DIELS, 
freilich in ganz andel's kritischer Weise, gedenkt: auch betreffs des 
MARCUS GRAECUS, so meint dieser, ware der Weg iiber die Araber vor
auszusetzen, eine arabische vermittelnde QueUe als nachstliegend anzu
sehen und die arabische Entdeckung mit dem bisher benutzten Material 
nicht zu widerlegen 5), wenn auf das Vorkommen des Wortes "alembicus" 
Gewicht zu legen ist. Das ist aber durchaus nicht der Fall, vielmehr 
war dieser Ausdruck den okzidentalischen Schriftstellern bereits im 
12. Jahrhundert wohlbekannt, und im 13. gebraucht ihn daher z. B. 
ALBERTUS MAGNUS (1193-1280) schon ohne jede weitere Erklarung 6); 

eine solche steht jedoch noch in del' Ausgabe, die GERHARD VON CREMONA 
(1114-1187) von den (apokryphen!) Werken des sog. jiingeren SERAPION 
(Johannis filii Serapionis), eines vermeintlich gegen 1100 lebenden 
beriihmten arabischen Arztes, in vorgeblichel' lateinischer Dbersetzung 
veranstaltete, denn in der ZusammensteUung der termini technici heiBt 
es 7): ,.alembicum: coopertorium instrumentum aquae rosae", "ein 

1) A. a. 0., S. 453. 
2) Lib. 22, cap. 164; lib. 14, cap. 149; siehe meinenAufsatz in der Chemiker-Zeit. 

1913, S. l. 
3) Ubers. SEIDEL: Leipzig 1908. 4) Leipzig 1910. 5) DIELS: 18, 19, 2l. 
6) Kopp zitiert zwei Stellen (Beitrage zur Geschichte der Chemie. S. 238. 

Braunschweig 1869), deren eine die Destillation im Wasserbade betrifft. In dem 
groBen Werke liber dic Pflanzen ("De vegetabilibus") erwahnt ALBERTUS MAGNUS, 
daB die Farbstoffe der Blumen nicht "per sublimationem et destillationem" zu 
isolicren sind (ed. MEYER-JESSEN: S. 162. Berlin 1867). 

7) Venetianische Ausgabe von 1530, S. 86. 
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Deckel (Hut) zur Darstellung des Rosenwassers". Hier ist also charak
teristischerweise der Ambix noch ganz nach urspriinglicher Art ein 
hohles GefaB, etwa von der Gestalt eines Trichters oder Hutes (pileus), 
der (mit der Spitze nach oben) aufgesetzt wird und an dessen Innenflache 
sich die emporsteigenden Dampfe kondensieren; dieser al ten An
schauung gemaB erk!art auch noch das urn 1270 begonnene Glossarium 
"Synonyma Medicinae" des SIMON JANUENSIS, sowie das ihm als Kom
mentar dienende vergleichende Worterbuch "Opus Pandectarum" des 
MATTHAEUS SYLVATICUS (verfaBt urn 13251), man verfertige das Rosen
wasser und Rosenol entweder durch Infusion oder durch Sublimation1 ), 

und "Alembich"2) sei der oben befindliche Deckel (superius cooper
torium) des GefaBes (vasis), in dem man Rosenwasser und anderes 
dergleichen destilliere (ad distillandum), - wahrend es e benda in 
neuerem Sinne bereits heiBt: "alembicum" ist das GefaB zum Destil
lieren (vas destillatorium), in dem man das Rosenwasser macht3). Das 
Wort alembicus = al ambix (d. i. das griechische Ambix 4) mit dem 
arabischen Artikel al) ist nun fraglos der Sprache der Araber entlehnt, 
bei denen es aber, als ihr EinfluB auf den Okzident begann, nur die 
namliche, ganz allgemeine Bedeutung besaB, wie schon bei den grie
chischen Chemikern Alexandrias. Unmittelbar von diesen griechischen 
Lehrmeistern, oder mittelbar von ihren syrischen Schiilern, erlernten 
die Araber, soweit sich zur Zeit iibersehen laBt, sowohl die eigentliche 
Destillation, als auch die schon oben erwahnte "destillatio per des
censum". 1m Besitze beider Verfahren schildert sie noch PLATEARIUS 
in seiner urn 1150 verfaBten, hochberiihmten, die Schule von Salerno 
schon im Vollbesitz der arabischen Errungenschaften zeigenden Schrift 
"Circa instans": die Ole von Juniperus und Spica z. B. werden durch 
absteigende Destillation dargestellt5), "wie es, nach Bericht, die Sarazenen 
machen, wobei sich das 01 in das untere GefaB ergieBt (oleum emanat 
ad inferiorem 01lam)"6), das Rosenwasser hingegen durch eigentliche 
Destillation. Wo, wann und durch wen diese Gewinnung des Rosen
wassers, d. h. eines mehr oder weniger Rosenol enthaltenden Wassers, 
zuerst ausgefiihrt wurde, !aBt sich bisher nicht bestimmt angeben; bei 

1) Beide Werke zusammen gedruckt von SIMON BIVILAQUA, Venedig, 1512, 
S. 117. 

2) Man beachte diese altertiimliche Form! 3) A. a. 0., S. 12. 
4) Nach DIELS (33 ff.) ist {JlKOS (schlechtere Orthographie PVKOS) oder PftKOS 

ein altjonisches, wohl dem Phonizischen entstammendes Wort; l1""p£S und I1""P£KoS 
(bei POSIDONIUS und ATHENAEUS) ist einKoiben, ein piKOS mit Iangem RaIse, vieI
Ieicht auch ein DoppeigefaB """rpiP£KOS (alexandrinische Aussprache "",plp£Kos?), 
gleich dem bei ZOSIMOS d(>uevo&ftAv (mannweiblich) Genannten, bei dem das 
eine GefaB mit dem RaIse in das zweite eingepaBt war. Es gab auch Kolben 
mit zwei und drei Ralsen, diP£KOS, J:(>IP£Kos. 

5) "Circa instans", beigedruckt den Werken SERAPIONS, a. a. 0., S. 200, 208. 
8) Ebenda 208. 
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den spateren griechischen Chemikern und .A.rzten ist sie nicht nachweis
bar, die Wahrscheinlichkeit spricht also entwedcr fUr eine Erfindung der 
Araber, oder doch dafiir, daB diese das neue, etwa syrische Verfahren, 
sehr friihzeitig aufnahmen und verbreiteten; nach PLATEARIUS bringt 
man am besten die friihmorgens gesammelten Rosenblatter in das "vas 
duplex" (d. h. in das Wasserbad, das er u. a. auch zum Losen von Gal
banumharz empfiehltl) und "entlockt ihm das durch die Warme aus
getriebene (wottlich: das ausgekochte) Rosenwasser (et excoctam aquam 
rosaceam eliciunt)", das so in ausgezeichneter und besonders aromatischer 
Beschaffenheit entsteht 2). Dber die Kunst des "Entlockens" selbst 
wird bei PLATEARIUS nichts mitgeteilt, auch wird sie bei ihm auf andere, 
ausdriicklich als fliichtig, verdampfbar, oder fliichtig und brennbar 
bezeichnete Substanzen nicht angewandt, z. B. nicht auf Essig 3), Ter
pentinol (terbentina) 4), Erdol (Petroleum) 5) u. dgl. mehr; genauen 
Unterricht iiber sie gewahren dagegen die Werke der Araber selbst, 
u. a. das "Buch der Landwirtschaft" des IBN-AL-AwAM (verfaJ3t in 
Sevilla urn 1150) 6), die "Enzyklopadie der Krafte der Heil- undNahrungs
mittel" des IBN BEITHAR aus Malaga (verfaJ3t urn 1250)7) und die "Kosmo
graphie" des Damasceners DIMESCHKI (1256-1327)8), urn so mehr als 
diese Autoren fast allein aus den Schriften ihrer urn mehrere Jahrhunderte 
alteren Vorganger schopfen, vor allem aus denen des RAZI (850-923 
oder 932) und des EZZAHRAWI, der nach LEcLERc 9) identisch ist mit 
dem hochberiihmten spanisch-arabischen Arzte ABULCASIS (912-1013 ?). 
Aus den angefiihrten Stellen dieser Biicher ergibt sich folgendes: die 
GefaJ3e, in die man die Rosen fUllte, waren urspriinglich eine Art Muffeln 
oder Rohre (bei DIMESCHKI al atal = Aludel), aus "Stein", gebrannter 
Erde, Blei (nach DIMESCHKI mit einem Tonmantel umgeben) u. dgl., 
spater aber "Kiirbisse" und "Gurken" genannte Ballons aus sorgfaltig 
glasierter Tonerde oder GIas, von oft erheblichen Abmessungen; man 
baute sie in groJ3erer Zahl, selbst zu 25 bis 60, sternformig verteilt und 
in mehreren Stockwerken angeordnet, in zweckmaJ3ig errichtete Of en 
ein und erhitzte entweder durch freies Feuer oder besser im Wasserbade; 
auf die Ballons setzte man den "AIambich" genannten Deckel, den 
einige mehr hoch, andere mehr breit und niedrig gestalteten; an seiner 
Innenseite besaJ3 er eine rings urn den untern Rand laufende Rinne, in 
der sich die niedergeschlagene Fliissigkeit sammelte und durch ein rundes 

1) Ebenda 199. 2) Ebenda 207. 3) Ebenda 189, 192. 
4) Ebenda 190, 211; es dient zur Verfalschung des echten Balsams und diese 

wird u. a. auch durch Ermittlung des spezifischen Gewichtes nachgewiesen 
(S. 190). 

5) Ebenda, 206. 
6) nbers. CLElMENT.MULLET (Bd. 2, S. 380ff., Paris 1864); oft unzuverIassig. 
7) nbers. SONTHEIMER (Bd. 2, S. 482, 689, Stuttgart 1840); sehr oft fehlerhaft. 
8) nbers. MEHREN (S. 264 ff., Kopenhagen 1874). 
9) Histoire de la medicine arabe. Tome 2, p. 437. Paris 1876; oft unzuverlii.ssig. 
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Loch floB sie in darunter angebrachte kleinere Ballons oder Auffangs
gefaBe (Rezipienten) ab; wenn alles richtig vorgesehen und die Dichtung 
der samtlichen, genauestens ineinander passenden Teile (mit Ton, Kitt, 
Leinen) sorgfaltigst ausgeflihrt ist, springen die GefaBe nicht und man 
erhalt ausgezeichnetes Rosenwasser von reinstem Aroma. 

Die vorstehende ausfiihrliche Erorterung der Gewinnung des Rosen
wassers rechtfertigt sich durch den Umstand, daB sichtlich sie und daB 
die ihr dienlichen Apparate es waren, von denen ausgehend sich die 
Darstellung des Alkohols entwickelte; denn daB dieser letzteren die 
Destillation des Rosenwassers, - anscheinend die iiJteste aller iiberhaupt 
ausgefiihrten -, zum Vorbilde diente, versichern iibereinstimmend die 
friihesten der einschlagigen Schriften, auf die sogleich noch naher zuriick
zukommen sein wird: so sagt der vielleicht noch dem 12. Jahrhundert 
angehorige Kodex von St. Gimignanol) "aqua ardens ad modum aquae 
rosae sic fit" (Weingeist macht man nach Art des Rosenwassers wie 
folgt), THADDAUS FLORENTINUS (= THADDEO ALDEROTTI, 1223 bis 
1303) schreibt eine Gurke mit Ambix vor "wie zur Destillation des 
Rosenwassers", und VITALIS DE FURNO (gest. 1327) destilliert Weingeist 
"sic fit aqua rosacea" (so wie man Rosenwasser bereitet). Aber schon 
ABULCASIS (912-1013?) bemerkt im "Servitor" 2), daB man das sog. 
Campherwasser, sowie den Essig, aus einem glasernen oder glasierten 
GefaB (vas distillatorium ex V'itreo vel ex terra vitreata) im Athanor 
(al tannur = der Of en) ganz so wie das bei vielen Volkern bekannte 
Rosenwasser "per sublimationem" destilliere, und auch das sog. "Ziegel-
01" ganz so wie das Rosenwasser darstelle, namlich durch Erhitzen 
von 01 mit Ziegelbrocken, in den aus der "ars alchimiae" bekannten 
"cucurbitae" (Gurken) oder "ventres" (Bauchen, bauchigen GefaBen), 
die einen geeigneten Deckel (coopertorium idoneum) mit einer Ablauf
schnauze, wortlich Nase (cum nasu), besitzen 3); desgleichen destilliert 
man nach einer von DIMESCHKI beniitzten Quelle auch das leicht fliissige 
Erdol "so wie Rosenwasser"4). Wer immer also zuerst auf den Ge
danken gekommen sein mag, auch dem Weine seine Krafte zu "ent
locken", der diirfte hiernach zuvorderst versucht haben, ihn mit Hilfe 
der seit langer Zeit benutzten Rosenwasser-Gerate zu verwirklichen; 
dabei muBte er aber auf ein bedeutendes Hindernis stoBen, denn gleich 
den alten griechischen besaBen auch die arabischen Apparate, wie die 
obigen Beschreibungen klar ersehen lassen, keinerlei eigentliche Kiihl
vorrichtung. Zur Abscheidung einer Substanz yom niedrigen Siede-

1) RICHTER: A. a. 0., S. 444. 
2) Dbers. des SIMON JANUENSIS in "MESUE Opera" (Venedig 1570), S.281, 283, 

117. Die friiher an der Echtheit des "Servitor" erhobenen Zweifel scheinen un
berechtigt zu sein. 

3) Ebenda, S. 282. 
4) "Obers. MEHREN, S. 58. 
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punkt des Alkohols 1) waren sie daher ganz ungeeignet, zur Erkenntnis 
aber, daB eine sole he mit den Dampfen entwich, konnten sie sehl' 
wohl fiihren und demgemaB AnlaB geben, flir griindlichere Abkiihlung 
zu sorgen; als nachstliegende Methode hierfiir bot sich die schon dem 
DIOSKURIDES geliiufige mittels nasser Schwamme oder dergleichen; 
und tatsachlich sagt der Arzt MICHAEL SAVONAROLA (der GroBvater des 
ungliicklichen Reformators), der zu Beginn des 15. Jahrhunderts die 
Kunst der Weingeistbereitung beschrieb, daB die "Alten", auf deren 
Verdienste er die "Neuen" (Moderni) mit Vorliebe hinweist, den Alembix 
(alembicum, capellum = Hut, Helm), den sie recht breit und groB ge
stalteten, in Tiichel' einzuhiillen pflegten (involare), die sie l'eichlich mit. 
kaltem Wasser t.l'ankten 2); dieses Verfahren gibt uns einen Begriff 
yom ersten Anfange der Alkoholgewinnung, die sich in ihrer weiteren 
Entwicklung, von da an bis auf unsere Tage, stets innig an jene del' 
Kiihlunggebunden zeigt, und deren Produkt, solange sie auf jener untersten 
Stufe stehen blieb, nur ein an Alkohol armes, an Wasser dagegen l'eiches 
Destillat sein konnte, also ein verhaltnismaBig diinner Weingeist. Die 
Berichte, die allein von einem solchen sprechen, werden wir daher 
als jene anzuerkennen haben, die noch den urspriinglichen Sachverhalt 
widerspiegeln. 

IV. 
Diesen Betrachtungen gemaB gebiihrt der Anspruch auf den Rang 

des "altesten Dokumentes" fraglos noch dem auf das 11. Jahrhundert 
zuriickweisenden Zusatze, der sich in der sog. "Ma ppae clavicula", 
und zwar nur im WAyschen Manuskript des 12. Jahrhundertes vorfindet, 
wahrend er in der Schlettstadter Handschrift des 10. Jahrhundertes fehlt. 
Er bildet einen Nachtrag zum (verstiimmelten) Kapitel 212 des Werkes, 
ist dort in Geheimschrift, in Gestalt eines Kryptogrammes, enthalten, 
das BERTHELOT zuerst erkannte und entzifferte, und lautet: "Reiner, 
starkster Wein mit dem dritten Teil Salz vermischt 3 ) und in den zu 
diesem Vorhaben dienlichen GefaBen erhitzt (in eius negotii vas is cocta, 
wartlich: gekocht), ergibt ein Wasser, das angeziindet eine Flamme ent
wickelt, den Stoff (materiam) aber unverbrannt laBt". - Hiernach darf 
man vermuten, daB jemand, dem die Tatsache der Entwicklung brenn
barer Diinste aus heiBem Wein, und zwar besonders aus mit Salz ver
setztem, bekannt war, sich die Frage vorlegte, ob man wohl aus del' 
salzigen Lasung irgend etwas nach Art des Rosenwassers "auskochen" 
kanne (,.aqua excocta" sagt auch die oben angefiihrte, urn 1150 ver-

1) Reiner Alkohol siedet bei 78,30 C, dagegen Z. B. reines Geraniol, der Haupt
bestandteil des Rosen61es, erst bei 2300 C; mit Wasserdiimpfen sind beide leicht 
fliichtig. 

2) De arte confectionis aquae vitae (gedruckt bei KOBIAN in Hagenau, 1532), 
S. 14, 6. 

3) DIELS: 16, 17; BERTHELOT iibersetzte irrtiimlich "mit drei Teilen". 
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faBte Schrift des PLATEARIUS), daI3 er aus seinen Versuchen schloI3, es 
entweiche wirklich eine fliichtige charakteristische Substanz mit den 
Dampfen, und daB er sich daher bemiihte, sie aus ihnen, unter Anwendung 
altbekannter primitiver Mittel, durch bessere Kiihlung niederzuschlagen. 
Das Ergebnis konnte nur ein noch stark wasserhaltiger Weingeist sein; 
beim Anziinden eines in ihn getauchten Linnens (der "materia", die der 
nur merkwiirdig fliichtig beschriebene Versuch erwahnt), entstand dem
gemiiB zwar eine Flamme, aber die vom restlichen Wasser durchfeuchtete 
Leinwand blieb unverandert zuriick. Immerhin muI3te jedoch ein 
"Wasser", das "Feuer" fing und brannte, ~ vollig zuwider dem uralten 
Dogma vom absoluten Gegensatze dieser Elemente ~, den Zeitgenossen 
als etwas Zauberhaftes, wenn nieht Teuflisches erscheinen, und im Besitze 
eines solchen Praparates zu sein, war daher auBerst bedenklich und 
gefahrlich; es ist deshalb durchaus begreiflich, daB der Verf. des WAY
schen Manuskriptes die im 12. Jahrhundert offenbar noch sehr neue 
Entdeckung gleichfalls als Geheimnis bewahrt, den Fortschritt ver
schweigt, der das GefaB erst "zu dies em Vorhaben dienlich" macht, und 
sie unter dem Schutze des irrefiihrenden Titels in das entstellte Kapitel212 
der "Mappae elavicula" einschmuggelt, noch dazu in einer Geheimschrift, 
die nach DIELS in jenem Zeitalter erst selbst aus Byzanz auf irgend
einem "unterirdischen Wege" in das lateinisehe Abendland gedrungen 
war 1). Man erinnere sich bei dies em Anlasse der ersten Nachrichten iiber 
das SchieI3pulver: auch diese tauchten unter dem Schleier tiefsten Ge
heimnisses und in Gestalt von Kryptogrammen auf, ~ der Grund ist 
der namliche, denn auch das Pulver gilt fUr zauberisch und teuflisch, 
daher noch der sog. BERTHOLD SCHWARZ, der Erfinder des SchieI3ens 
mit Pulver, von seinen monchischen Genossen verleugnet, von der Kirche 
preisgegeben und als Werkzeug und Gehilfe des Satans hingestellt wird, 
der ihn schlieBlich auch geholt habe 2). 

Gleichfalls noch dem 12. Jahrhunderte solI ein Kodex der Bibliothek 
zu San Gimignano entstammen, auf dessen vollig in Vergessenheit ge
ratene Erwahnung bei PUCCINOTTI 3) hingewiesen zu haben, ein Verdienst 
Herrn Dr. P. RICHTERS ist 4). Doch mochte ieh nieht unerwahnt lassen, 
daB laut Mitteilungen, die mir der verstorbene Historiker der Medizin, 
Herr Prof. Dr. J. PAGEL, bei friiherem Anlasse machte, PUCCINOTTI 
eine gewisse Vorliebe verrate, einheimischen Entdeckungen und Doku
menten ein moglichst hohes Alter zuzuschreiben und daI3 nach PAGELS 
Erinnerung der Alkohol bei den Salernitanern niemals erwahnt wird, 
wahrend RICHTER bemerkt, daB fraglicher Kodex gerade iiber salernita
nische Medizin handle; eine Nachpriifung ware daher jedenfalls wiinschens
wert. Die Stelle des Kodex "Dber das brennende Wasser, aqua ardens", 

1) DIELS: 29. 2) Vgl. Abhandlungen und Vortrage. Bd. 1, S. 173. 
3) Storia della medicina. Bd. 2, (1), Dokument Nr. 64. Livorno 1855. 
') RICHTER, 444. 
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besagt im wesentlichen nachstehendes: Brennendes Wasser macht man 
nach Art des Rosenwassers wie folgt: Ein Pfund roten Wein, ein Pfund 
bestes, rotes afrikanisches Salz und gewohnliches Kochsalz (Ralis com
munis cocti), nebst vier Drachmen Weinstein (tartari) bringe in eine 
Gurke (cucurbita), setze den Deckel auf (ventosa superponatur), und die 
wailrige Fliissigkeit (aquositas) wird aus deren Schnauze (per nasum, 
wortlich: aus deren Nase) abflieilen (desccncIet); man fiingt sie, fern von 
der Flamme, sogleich sorgfaltig (adstricte) und ohne VerIust auf uncI 
bewahrt sie in einem fehlerIosen Glasgefail (in vase vitreo non poroso) 
mit engem Hals, in den man 5 bis 6 Tropfen 01 oder 4 Drachmen Zucker 
bringt und es gut V'erschlieilt. - Der rote Wein gilt aueh hier als be
sonders kriiftig, ebenso wahrscheinlich das rote Salz; der Zusatz des 
Weinsteines ware besonders beachtenswert, falls ge brannter Wein
stein gemeint ist, d. i. kohlensaures Kalium, das entwassernd und den 
Weingeist verstarkend wirkt; del' mit einer Schnauze versehene " Hut " 
wird hier "V'entosa" genannt, d. i. eigentlich Schropfkopf, vermutlich 
wei I er auf die Dampfe gleichsam ansaugend wirkt uncI sie in die Hohe 
zieht. Uber Einrichtung und Wirkungsweise des DestiIIationsapparates 
fehlt, ebenso wie in del' "Mappae clavicula", jede Angabe; wah rend 
diese aber nicht mehr als die Existenz des brennenden Wassers verrat, 
erfahren wir hier bereits von seiner medizinischen Anwendung: wer 
es mit entsprechendem Erfolge erproben wiII (cum effectu; convenienter), 
der ,,16sche" darin drei Teile Schwefel (in ea exstinguet), lasse es mit 
Spezereien sanft aufwallen und deren "Krafte" ausziehen (aqua leniter 
bullata cum specie bus ... effectum contrahit), fertige so laxierende und 
harntreibende Mittel (aqua ydragoga) an usw. 

In das 13. Jahrhundert zuriick reicht ein Rezept, das sich im "Feuer
buche" des sog. MARCUS GRAECUS findetl). Nach dem altesten, gemail 
Angabe BERTHELOTS gegen 1300 vollendeten Pariser Manuskripte, lautet 
es: "Brennendes Wasser mache wie folgt: Nimm roten (nigrum, wOli
lich schwarzen), dichten, alten Wein, versetze eine Quart mit 2 S. feinst 
gepulvertem lebendigem Schwefel, 1 oder 2 p. aus gutem Weiilwein 
gewonnenen (extracti) Weinsteines und 2 S. gewohnlichen groben Salzes 
(salis communis grossi), bringe dies alles in eine gut gedichtete Gurkc 
(in cucurbita bene plumbata 2), setze dcn Alembic auf (alembico super
posito) und destiIIiere das brennende Wasser (distiIIabit aqua ardens), 
das Du in cinem verschlosscncn GIasgefail aufbewahrcn muilt". Eine 
jiingere, in Miinchen bcfindliche, 1438 vollendete Handschrift enthalt, 
nicht im Text, sondern unter Nachtragen, die sich auf DestiIIation 
beziehen (u. a. von TerpentinoL das ebenfalls "aqua ardens" genannt 

1) V gl. RICHTER: 445 ff. 
2) "Plumbata'" meines Eraehtens = "plombiert, gediehtet" (s. unten "juneturis 

bene lutatis"); sehwerlieh (naeh BERTHELOT) bleiern, moglieherweise aber "ver-
bleit, ausgebleit" oder "verzinnt" (Zinn plumbum album, weil3es Blei). 

v. Li ppmann, Beitriige. 6 
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wird, von sog. Ziegelol u. dgl.), die Vorschrift: "Wein, in einem Topf 
brennend (vinum in potto ardens), macht man wie folgt: Bringe in 
irgend einen Topf mit einem etwas hohen Hals (caput aliquantulum 
elevatum) und einem in der Mitte durchlochten Deckel (coperculo) besten 
roten oder weiBen Wein, und wenn er heiB zu werden und zu kochen 
anfangt und aus dem Loche Dampf ausstromt und Du ein angeziindetes 
Licht hinhaltst, so gerat dieser Dampf sofort in Brand, und der dauert 
so lange, als die Ausstromung des Dampfes (vaporis egressio); und 
diese erfolgt ebenso mit brennendem Wasser (et est eadem cum aqua 
ardente)." BERTHELOTS Dbersetzung "elle (la vapeur) est identique avec 
l'eau ardente" ist sichtlich unrichtig, denn das weibliche Wort "eadem" 
kann nicht auf .das mannliche "vapor" gehen, sondern nur auf das weib
liche "egressio"; jedenfalls setzt also diese Stelle die Kenntnis des 
brennenden Wassers bereits voraus und in der Tat heiBt es iiber dieses 
schon etwas vorher l ): "Brennendes Wasser macht man wie folgt: 
Besten alten Wein, beliebiger Farbe, destilliere langsam (lento igne) in 
einer Gurke mit Ambix (alembico), deren Verbindungen gut gedichtet 
sind (juncturis bene lutatis), und was destilliert heiBt aqua ardens." Seine 
Eigenschaft und Kraft wird erprobt wie folgt: "Tauchst Du ein Leinen 
hinein und ziindest es an, so wird eine groBe Flamme aufschlagen, und 
wenn diese erlischt, bleibt das Leinen vollig unbeschadigt so zuriick wie 
es vorher war; tauchst Du einen Finger hinein und ziindest es an, so 
wird er wie eine Kerze brennen, aber ohne Verletzung (sine laesione 2) ; 
haltst Du eine brennende Kerze in dieses Wasser hinein (sub ipsa aqua), 
so verlischt sie nicht. Merke, daB das Wasser, das zuerst ausgetrieben 
wird (egreditur), gut und brennbar ist, was aber zuletzt kommt, ist nicht 
brauchbar fUT die Medizin 3); und das erste gibt auch ein treffliches 
Collyrium fur gewisse Krankheiten (maculam et pannum) der Augen." 
- Die Vorschriften dieser Rezepte iiber das Destillationsgemisch und 
die Angaben iiber Eigenschaften und Anwendung des gewonnenen, noch 
stark wasserhaltigen Weingeistes, stehen denen der weiter oben ange
fiihrten Quellen nahe, gleich diesen bewahren aber auch sie volliges 
Stillschweigen iiber die technischen Einzelheiten. 

Da SAVONAROLA in seinem, wie bereits friiher erwahnt, zu Anfang des 
15. Jahrhunderts abgefaBten Buche iiber den Weingeist wiederholt auf 
THADDAUS FLORENTINUS (THADDEUS ALDEROTTI, 1223-1303) zu sprechen 
kommt4), bei dem der Alkohol laut KOpp5) schon nach 1250 als wich
tiges Heilmittel auf tritt, und diesen in Bologna tatigen Arzt ganz auBer
ordentlich ruhmt (als "princeps", d. i. Furst der Arzte, als zweiten 

1) Berichtigter und bereicherter Text nach RICHTER, S. 446. 
2) Diesen Versuch vermochte Geh.·Rat KOBERT nicht auszufiihren; es ware 

jedenfaUs starke Verbrennung zu gewartigen gewesen. 
3) BERTHELOTS Text sagt sinnwidrig "ist brauchbar". 
4) A. a. 0., Vorr. 3; S. 28, 34, 35. 
5) Geschichte der Chemie. Bd. 4. R. 274. Braunschweig 1847. 
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AESKULAP usw.!), hielt ich es fiir wiinschenswert, dessen Angaben 
iiber den Weingeist zum Vergleiche heranzuziehen. Seine Von SAVONA
ROLA gepriesenen "Consilia", deren auch RICHTER gedenkt2), sind aber 
bisher ungedruckt, weshalb es notig war, eine Photographie des in der 
Vatikanischen Bibliothek befindlichen Kodex (No. 2418, 156) zu be
schaffen; fiir deren Erlangung bin ich Rerrn Prof. Dr. VITTORIO VILLA
VECCHIA in Rom zu ganz besonderem Danke verpflichtet, fiir die Aus
arbeitung der Umschrift aber, - denn die Ziige des 13. Jahrhundertes und 
die zahlreichen schwierigen Abkiirzungen vermochte ich nicht geniigend 
oder gar nicht zu entziffern -, Rerrn Prof. Dr. BLOCH in Rostock, der 
diese Aufgabe auf Anregung seines Kollegen, Rerrn Geheimrates Prof. 
Dr. R. KOBERT, freundlichst iibernahm. Der vollstandige Abdruck des 
Textes solI, seines Umfanges wegen, an anderem Orte erfolgen, im nach
stehenden sei aber die Rauptstelle ausfiihrlich wiedergegeben 3) und 
einiges andere Wichtige im Auszuge. "Zur Gewinnung des aqua vitae, 
das mit anderem Namen auch aqua ardens genannt wird, lasse dir aus 
Kupfer zwei Gefaf3e machen. Das Erste gleiche einer Gurke mit Ambix 
(cucurbitae cum alembico) in der man Rosenwasser destiIliert; es bilde 
jedoch einen einzigen Hohlraum (sit totum unum) und habe keine Rohre 
(canale) im Inneren; es habe eine Tiille (rostrum, wortlich: Schnabel), 
und [in dieser] ganz oben ein fingerdickes Loch, durch das man einfiillt, 
was destilliert werden solI. Das Zweite gleiche einer Gurke ohne Ambix, 
sei zylindrisch (aequales per totum), und enthalte in sich eine geschlossene, 
schlangenformige Rohre (canale conclusum serpentinum), die sich von 
oben bis unten durchschlangelt (serpente); die Schlange rage mit ihrem 
oberen Ende 3-4 Finger hoch oben aus dem Gefaf3e heraus, und mit 
ihrem unteren (cauda = Schweif) um ebensoviel unten; sie sei mit dem 
Gefaf3e sorgfaltig verlotet (bene consolidata), damit nirgends Fliissigkeit 
ausflief3en kann. Sodann nimm ein Rohr (cannetum), das einen Arm 
lang sei oder noch langer; sein eines Ende werde verbunden (recipiatur) 
mit dem [Abgangs]-Rohre des Destillationsgefaf3es (destillatorii), sein 
anderes Ende aber mit dem Schlangenrohre; das Rohr [der Rohr
Ausgang] der Schlange (cannetum cannae serpentis), miinde in ein 
Glas (recipiatur ab una vitrea), und werde bestens eingekittet (lutetur) 
und abgedichtet, so daf3 es keine Luft hat (ne respiret), und zwar mit 
einem Kitt aus Atzk;alk; und Eiweif3. Die Gestalt der Gefaf3e [also] 
ergibt sich aus dieser Beschreibung. Nun nimm ausgesucht guten Wein, 
so k;ostlich Du ihn haben k;annst, fiille ihn in das [erste] Gefaf3 und ver
schlief3e dann das Loch mit einer gut [auf die Tiille] passenden holzernen 

1) SAVO~AROLA: S. 34, 35. 2) RICHTER: S. 447. 
3) Einige in eckige Klammern gesetzte Worte habe ieh zweeks Verdeutliehung 

eingefiigt; die Dbersetzung aus dem Lateinisehen riihrt von m i r her. - (Der er
wahnte Abdruek ersehien im "Archiv fiir Geschichte der Medizin" 1914, S. 379, 
und ist Herrn Geh.-Rat Prof. Dr. K. SUDHOFF zu verdanken.) 

6* 
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Kapsel (capsedra), die Du [nachher] mit Linnen einwick.elst und ringsum 
so weit mit Kitt bestreichst, daB das GefaB k.eine Luft hat (ne respiret vas) ; 
es darf aber nicht ganz halbvoll sein. Das zweite GefaB, das die Schlange 
enthalt, fiiIle mit k.altem Wasser, das Du fleiBig erneuerst, sobald es 
sich angewarmt hat infolge des Durchlaufens jener Fliissigk.eit, die ab
lauft aus dem Rohre, das von dem [ersten] iiber dem Feuer stehenden 
GefaBe herk.ommt. Destilliere, bis Du die halbe Menge (medietatem) 
des eingefiillten Weines aufgefangen hast (receperis). Was im GefaB 
bleibt [entferne], das Destillat aber (quod destillatum est) destilliere 
nochmals und fange davon 7/10 auf, den Rest aber entferne aus dem 
GefaB und stelle ihn beisiete; das Destillat destilliere abermals und fange 
davon 5/7 auf. Was [im GefaB] am Boden (in fundo) zuriick.bleibt, ist 
der Rest dieser beiden Destillationen und wird ,materia' genannt; so 
sagt der iiber die Destillation verfaBte Trak.tat. Das [iiberdestillierte] 
Wasser aber zeigt gewisse Eigenschaften und Anzeichen. Nahert man 
dem Ausgange des [Schlangen ]-Rohres ein Licht, so brennt das einmal 
destillierte [Wasser] nur unvollk.ommen, das zweimal destillierte vor
trefflich, das dreimal destillierte uniibertrefflich; dieses besitzt auch, in 
weit hoherem Grade wie aIle die anderen, zahlreiche Krafte (virtutes), 
deren verschiedene in dem dariiber verfaBten Trak.tate aufgezahlt werden 
(scribuntur), wie das der Leser ersehen k.ann. Noch bessere [Krafte 
als in der Medizin] zeigt es aber in der Chemie (in alk,imia), denn es 
lost, fixiert, bringt zur Einwirk.ung, verwandelt das Quecksilber und er
hoht die Wirk.samk.eit der Chemik.alien (incitantur cum ea medicinae)." 

Erganzt wird diese wichtigste und ausfiihrlichste Stelle durch eine 
Anzahl anderer, aus denen Nachstehendes zusammengefaBt sei: Unter 
aqua vitae (Wasser des Lebens) oder aqua ardens (brennendes Wasser) 
versteht man entweder das Einfache (simplex) oder das Zusammen
gesetzte (compositam). Das "Einfache", auch "anima vini" (Seele 
des Weines) genannt, ist das Wasser, so wie man es dem Weine ent
lockt (eUicitur); das geschieht auf chemischem Wege (opere alk.imico), 
namlich durch Destillation, die man dreimal und auch noch ofter vor
nimmt, denn je ofter sie wiederholt wird, desto vollk.ommener und brenn
barer wird das Wasser; sie erfolgt aber unter Anwendung des mit der 
Schlange versehenen Ambix (per alembicum serpentinum), "so wie Du 
schon weiBt". "Man nimmt besten stark.sten Wein, rot en oder weiBen, 
doch ist Ersterer geeigneter, denn er ergibt das k.ostlichste der Wasser 
in vie I groBerer und reichlicherer Menge. Bringe ihn in das Dir bek.annte 
GefaB (in vase noto), dichte es gut, destilliere langsam (cum igne lento), 
und fange das Wasser auf, das mit den ersten Dampfen entweicht, dieses 
ist namlich brennbar (ardet enim); laBt also die zu destillierende Masse 
nach zu destillieren, so sammIe [das noch Dbergehende] fiir sich auf, 
und stelle es weg, denn es taugt nieht zu medizinischen Zweck.en (in 
medic ina nihil valet). Das destillierte aqua ardens tue in ein glasernes 
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GefaB und verschlieBe es gut. Vom Destillat ist dat; erste Drittel das 
beste und brennt (ardet enim), das zweite Drittel taugt weniger, das 
dritte Drittel noch weniger, und del' Riickstand im DestilliergefaBe gar 
nichts. Bei del' ersten Destillation erhalt man im ganzen aus 10 Raum
teilen (mensuris) des Weines 1 Teil aqua vitae, aus dem allerstark.sten 
Wein auch bis 2 Teile; eine zweite Destillation ergibt aus 2 Teilen 
dieses ersten Wassel's nul' 1 Teil, eine dritte aus 5 Teilen dieses zweiten 
Wassel's nur 4 Teile; von del' vierten an erfolgt k.eine odeI' fast k.eine 
Abnahme mehr, doch wird das Wasser immer bessel'; nach 7 Destilla
tionen heiBt es ,perfecta', nach 10 Destillationen ,perfectissima'; es ist 
dann von nicht zu iiberbietender Vortrefflichk.eit, doch ist die Bereitung 
so miihselig und kostspielig, daB man sich fiir die gewohnlichen Heil
mittel (in communi bus medicinis) mit dem hochstens drei- bis viermal 
destillierten begniigt. Jenes aqua vitae, das man zumeist aus rotem, 
dichtem, starkem, nicht siiBem Wein bereitet, jedoch aus jedem We in 
in groBerer odeI' kleinerer Menge erhalten kann, ist nach mindestens 
viermaliger Destillation im Schlangenapparat (instrumento serpentis) 
,perfecta'; das Kennzeichen hierfiir ist, daB es nicht nur in Beriihrung 
mit Feuer brennt (ardet, posita ad ignem) und alles in }<'lammen setzt, 
was mit ihm bestrichen wird (quicquid ex ea linitur), sondern daB ein 
dam it getranktes leinenes Tuch odeI' Gewebe (coccum) nicht nul' ent
ziindct, sondern vollig verbrannt wird; geschieht das nicht, so ist das 
Wasser zwar gut, abel' nicht perfekt." 

Yom "Zusammengesetzten" gibt es unzahlige Arten, da das 
brennende Wasser die "Krafte" (virtutes) fast aller Krauter und Heil
mittel auszieht; man k.ann diese auch gleich zusammen mit dem stark.en 
Weine destillieren, nicht "per sacculum" (durch den Filtriersack.), son
dern durch den Ambix (per alcmbicum; cum alembico), wobei aus dem 
DestilliergefaB, del' "Aludel" [arabisch al udal = das Rohr], sofort das 
gewiinschte Destillat iibergeht. - Das aqua ardens odeI' aqua vitae 
ist in allen seinen Gestalten, wie del' Verfasser aus eigener reicher Er
fahrung (ex frequenti experiential bestatigt gefunden hat, Mutter, 
Herrin und Konigin aller Heilmittel, von unvergleichlichem Ruhme und 
von unvergleichlichcn Tugenden; diese aufzuzahlen ware unmoglich, denn 
es hilft gegen aIle nul' denk.baren inneren und auBeren ebel (beim Ein
nehmen und Einschmieren, besonders in Form del' Komposita), es ver
nichtet alIes Gift, es schiitzt VOl' Faulnis und Verwesung, VOl' aHem abel' 
wirk.t es geradezu wunder bar bei allen del' Kalte entspringenden Leiden, 
denn es starkt die natiirliehe Warme (calorem naturalem) des Korpers, 
bewahrt dadurch die Jugendlichkeit (juventutem conservat) und Ver
langert so das Leben (causa longitudinis vitae). Diesel' groBen Krafte 
wegen ist es abel' nur mit alIer Vorsicht anzuwenden, und unvermischt 
iiberhaupt nul' in ganz k.leinen Mengen und bloB bei solchen Greisen zu
lassig, die an besonders "k.altem Magen" leiden; SOl1st setzt man nul' 
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2-3 Tropfen, eine Haselnu13schale, eine halbe Eischale, oder einen 
halben Loffel (dimidium cochlearis) zu einem Becher oder einer Schale 
Wein, oder gestattet auch dem Patienten, 4 Tage lang seinen Becher 
Wein mit 1/, Teil des einigemal destillierten Wassers zu vermischen 
(temperet paciens vinum suum de quarto, in quartam diem); die Erfolge 
sind dann ausgezeichnete und gro13artige. "Daher halte dieses Wasser 
strengstens geheim (secretissimum), denn es wird Dir Ehre und Ruhm 
bringen, so wie Jenen, die mit seiner Anwendung, wie Du schon wei13t, 
bereits Versuche machten (experimentatores illos) , teils jenseits des 
Meeres (ultra mare), teils in der ,Provincia prov"inciae', teils in der Stadt 
Bologna, in civitate Bon [onia]. " 

Der gesamte, mit den Worten "Dieses sind die Krafte des Lebens
wassers" (haec sunt virtutes aquae vitae) beginnende Schlu13abschnitt 
der "Consilia" macht nicht den Eindruck; einer einheitlichen Arbeit, son
dern den einer Reihe aus verschiedenen Quellen geschopfter Ausziige: 
man bemerk;t sichtliche Unordnungen und umfangreiche Wiederholungen, 
einzelne notige W orte fehlen, andere stehen zweimal, auch ist, wie Herr 
Prof. Dr. BLOCH hervorhob, ein kurzer Satz zwischen den ahnlich aus
sehenden Worten sit und sic ausgelassen und dann von anderer Hand 
nachgetragen, was den Kodex als Abschrift aus einer Vorlage kenn
zeichnet. Ganz am Ende hei13t es auch, "expliciunt consilia THADEI 
compilata secundum eum" (hier enden die Consilia des THADDAUS, 
kompiliert nach ihm), so da13 es unsicher erscheint, ob die Zusammen
stellung von ALDEROTTI selbst herriihrt, oder ob er sie nach seinen An
gaben und unter seiner Leitung ausfiihren lie13, oder ob endlich der 
Kompilator, etwa einer seiner SchUler, selbstandig verfuhr; auch k;ann 
man fragen, ob die mehrmals angefiihrten Trak;tate (iiber die Destil
lation; iiber die Krafte des Lebenswassers; das "Buch des Physicus") 
seine eigenen sind, oder ob diese Zitate auf Schriften von Vorgangern 
hinweisen; gegen die letztere Annahme spricht es jedoch, da13 der 
ganze Abschnitt iiberhaupt eines anderen Schriftstellers k;eine Er
wahnung tut. Vielleicht lie13en sich diese Zweifel bei einer (mir unmog
lichen) Durchforschung des ganzen Kodex beheben, der, nach gefalliger 
Mitteilung der Vatikanischen Bibliothek;s-Direk;tion yom 13. September 
1913, k;ein Datum tragt, aber allen Anzeichen nach etwa zu Beginn 
des 14. Jahrhundertes niedergeschrieben ist; fUr aIle FaIle erschlie13t er 
aber eine iiberraschende Reihe von Kenntnissen, Einsichten und Bezeich
nungen, die bisher wohl niemand der zweitenHalfte des 13. Jahrhundertes, 
wenn nicht einer noch friiheren Zeit, zugetraut hatte! 

Den wichtigsten Punk;t bildet die hier zuerst gegebene genaue Be
schreibung der Destillations- und Kiihlvorrichtungen, die allerdings erst 
im letzten Abschnitte des ganzen Absatzes auftaucht, wahrend sich vor
her nur die uns schon gelaufigen Andeutungen finden, iiber die Gefa13e, 
"die Dir schon bek;annt sind", iiber die Arbeitsweise "so wie Du sie 
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schon weiBt " , u. dgl. Wesentlich ist vor allem das Abzugsrohr von 
mindestens ArmesIange fiir die Dampfe und das "instrumentum serpentis" 
mit dem "canale serpentinum", dem Schlangenrohr, das in kaltem, oft 
zu erneuerndem (also noch nicht stetig zu- und abflieBendem) Wasser 
liegt, und in Verbindung mit der wiederholten und nur teilweisen (so
genannten gebrochenen oder fraktionierten) Destillation, die Gewinnung 
hochprozentigen Weingeistes erst ermoglicht; iiber die maximale Starke 
des erhaltenen Produktes IaBt sich, der einen der Angaben gemaB, die 
folgende ungefahre Rechnung anstellen, wenn man der Einfachheit halber 
von einem rund 20% Alkohol enthaltenden Wein ausgeht und von Ver
lusten absieht. 

l. Destillation: 100 cern Wein, enthaltend 20 cern Alkohol, geben 1/2 Vol. = 
rund 50 cern Destillat; dieses enthiilt 20 eernAlkohol, hat also rund 40 Vol.-Ufo 
Alkohol. 

2. Destillation' 100 cern Destillat 1, enthaltend 40 cern Alkohol, geben 7/10 Vol. 
= rund 70 cern Destillat; dieses enthiilt 40 cern Alkohol, hat also rund 
57 Vol.-% Alkohol. 

3. Destillation: 100 cern Destillat 2, enthaltend 57 cern Alkohol, geben % Vol. 
= rund 72 cern Destillat; dieses enthiilt 57 cern Alkohol, hat also rund 
80 Vol.-% Alkohol. 

Durch weitere Destillationen konnte also sicherlich ohne Schwierig
keit Weingeist von 90% und dariiber erzielt werden, auch erscheint es 
glaublich, daB man von .der vierten Operation an keinen merklichen 
Verlust mehr beobachtete und das Destillat fahig fand, ein Leinen vollig 
zu verbrennen, - wozu es mehr als 90% Alkohol enthalten muB (der 
erforderliche Prozentgehalt wechselt mit der Beschaffenheit des Gewebes, 
der herrschenden Temperatur, dem MaBstabe, in dem der Versuch an
gestellt wird usw.). Ais Charakteristikum des "Wassers" gilt auch hier 
seine mehr oder minder vollkommene Brennbarkeit, die eben die auf
falligste und unerhorteste Eigenschaft darstellt, die ein "Wasser" be
sitzen kann; man braucht daher wohl kaum mit DIELSl) betreffs des 
Namens "aqua ardens" auf eine Entlehnung aus PLINIUS zuriickzugreifen, 
der die heiBen Schwefelquellen als "aquae ardentes" (= heiBe, kochende 
Wasser) bezeichnet 2), kann vielmehr als treffende Analogie anfiihren, 
daB man im 18. Jahrhundert den Wasserstoff, aber auch andere ent
ziindliche Gase und Gasgemische, als "brennende Luft", "brennbares 
Luftwesen" u. dgl. bezeichnete. Daf3 nun boi ALDEROTTI als Name 
fiir den Weingeist nicht nur "aqua ardens" auf tritt, der sicherlich aiteste 
und urspriinglichste, sondern bereits "aqua vitae", ist sehr beachtens
wert, denn dieser kann ihm nur auf Grund medizinischer Erfahrungen 
oder doch Einbildungen zuerteilt worden sein; wenn also ALDEROTTI 
schon in erster Linie von "aqua vitae" spricht und hinzufiigt, daB es 

1) DIEI.S: 23. 
2) Doeh l~sen nicht aile Handschriften so; die von SILLIG benutzten z. B. 

haben "aquae ferventes" = siedende Wiisser: bei SCRIBONIUS LARGUS (cap. 56) 
ist "oleum ferventisslrnurn" = sehr heiBes OL 
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mit anderem Namen auch "aqua ardens" heil3e, so beweist das, dal3 die 
Zeit, zu del' del' Weingeist zuerst entdeckt wurde, schon in ziemlicher 
Vergangenheit hinter jener lag, zu del' er schrieb. Ein gewisser Abstand 
scheint auch erfol'derlich, urn dem Gange del' Entwicklung entsprechenden 
Raum zu geben, jener del' Destillationsgerate (von del' primitiven Ein
fachheit des Rosenwasser-Ambix bis zur hohen Vollendung des Schlangen
kiihlersl), jener des Produktes (yom eben entziindlichen Wasser, das 
das Leinen unversehrt zuriicklal3t, bis zur aqua perfectissima, das es 
vollig zerstDrt und selbst ohne wesentlichen Riickstand verbrennt), end
lich jener yom seltenen Praparat unheimlichen, ja zauberischen Charakters 
bis zum Bestandteile "gewohnlicher Heilmittel" und "geradezu unzahliger 
Komposita"; auch waren aIle diese Entwicklungen zur Zeit ALDEROTTIS 
schon vollendet, denn er schildert zwar die Apparate und versichert, den 
Weingeist als Allheilmittel aus vielfacher Erfahrung (ex frequenti 
sapientia) zu kennen, nirgends abel' stellt er sich selbst als Entdecker oder 
Erfinder hin. Einen bestimmten Schlul3 auf die Lange del' erwahnten 
Zwischenzeit zu ziehen, ist allerdings vorerst nicht moglich, und Schwierig
keiten, wie sie z. B. in del' Geschichte del' Verwendung des Schiel3pulvers 
auftauchen, mahnen auch hier zur Vorsicht; noch gelten Apparate und 
medizinische Verwertungen als strengste Geheimnisse weniger, wie del' 
"Experimentatoren" in Bologna selbst, in del' "Provincia provinciae", -
dies kann wohl nul' die Provence sein -, und in den Landern "ultra 
mare" (jenseits des Meeres), womit die jenseits des Mittelmeeres liegenden 
Reiche Siziliens und Spaniens gemeint sind, wie man aus einer Stelle 
des PLATEARIUS schlie Ben darf, an del' diesel' sagt "Zuckerrohl' wachst 
in den Landern ultra mare, in Hispania et Sicilia" 2). Immerhin wird 
abel' die Annahme, es seien etwa 150 Jahre seit dcr Entdeckung des 
Weingeistes bis auf ALDEROTTI verstrichen, als eine vorlaufig zulassige 
gel ten diirfen; sie fiihrt auf die schon friiher erwahnte Zeitgrenze des 
II. Jahrhundertes zuriick und damit auch auf die Periode, in del' die 
Ausbreitung del' Alchemie im Abendlande beginnt, so daB die Bemerkung 
des ALDEROTTI, die DestiIlation erfolge "opere alkimico", del' Weingeist 
zeige wunder bare Krafte auch "in alkimia", und das DestilliergefaB heiBe 
auch "Aludel", leicht erkenntlicher Herkunft sind; an unmittelbare 
arabische Einfliisse braucht man jedoch hierbei nicht mehr zu denken, 
denn die Namen zahlreichel' durch die Araber eingefiihrter Gerate, 
Pflanzen, Gewiil'ze, Arome, Heilmittel und Waren, so z. B. Alk.imia, 
Aludel, Alambic, Alkanna, Zambac (Jasmin), Zucker, Alkitran (Pech) 

1) Dafiir, daJ3 ein 80lches Schlangenrohr (sprpentina) schon den Arabern be
kannt oder gar "wohlbekannt" gewesen sei, wie GILDEMEIS'l'ER und HOFFMANN 

in der historischen Einleitung zu ihrem Buche "Die atherischen Ole" hchaupten 
(S. 32, 99, 100. Berlin 1899), hahe ich his her nirgends den geringsten Beleg gefundcIl' 
Diese Einleitung enthiilt in der 1. Auflage (die 2. ist mir nicht zuganglich) auch 
sonst vieles ganz Unrichtige. 

2) Kommentar zu MESUE; in "MESUE Opera". S. 204. Venedig 1570. 
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und viele andere, gingen so rasch in die romanischen Sprachen und 
Volksdialekte iiber, daB sie in ihnen schon sehr friihzeitig volliges 
Heimatsrecht genossen 1). 

Dafiir, daB bei ALDEROTTI noch allein die Darstellung verhaltnis
maBig kleiner Mengen Weingeist in Frage kommt, spreehen die Tat
t;achen, daB er den Weingeist nur in ganz geringen Dosen und aus
schlieBlich als Arzneimittel benutzt, und daB er nur die oft ere Erneuerung 
des Kiihlwassers vorschreibt, dagegen keine Kenntnis der kontinuierlichen 
Kiihlung V'errat ; so naheliegend nun auch die Anwendung dieser letzteren 
erscheint, so ist sic doch vermutlich erst spater, als die Gewinnung von 
Weingeist in groBerem MaBstabe erforderlich wurde, durch irgend einen 
findigen Kopf verwirklicht worden 2), denn "zu allen Zeit en waren es die 
mit den Apparaten Arbeitenden, die Verbesserungen auf Verbesserungen 
hauften"3). Fiir ebenso naheliegend konnte man den Gedanken halten, 
das DestilliergefaB und das armlange Abzugs- und Kiihlrohr (cannetum) 
aus einem einzigen Stiicke herzustellen, und so einen Cbergang vom 
mehrteiligen Ambix zur einheitlichen "Retorte" zu vollziehen; bedenkt 
man indessen, welche andauernden Schwierigkeiten noch PRIESTLEY laut 
seinen, mir erst kiirzlich im Originale bekannt gewordenen Arbeiten zu 
iiberwinden hatte, bevor ihm die Herstellung einer ganz analogen Vor
richtung zur Entwicklung seiner Gase gliickte 4), so kennzeichnet sich 
doch auch die Erfindung del' Retorte als ein keineswegs ganz einfacher 
Fortschritt; bei ALDEROTTI wird diesel' jedenfalls nicht erwahnt und 
diirfte sich daher auch nicht, wie ich dies ""or ErschlieBung der neuen 
Quellen annahm, schon in der ersten Entwicklungszeit der Weingeist
destillation vollzogen haben. SpateI' als in die zweite Halfte des 13. Jahr
hundertes ist er aber auch kaum zu setzen, denn nach DIELS5) find en 
sich die Namen "retorta" und "storta", in den Traktaten "Vademecum" 
unci "Experimenta", die dem R. LULL (1235-1315?) zugeschrieben 
werden, in der Tat aber nach HAUREAU (1885) von gleichzeitigen odeI' 
etwas spateren Falschern herriihren, die sich bei ciiesern Anlasse u. a. 
auch auf den Aufenthalt des ARNALDUS VON VILLANOVA in Neapel (1309 
bis 1312 ?) beziehen. Wie der Weingeist selbst, so erscheint aber auch 
die Retorte in den genannten Schriften bereits als etwas Wohlbekanntes, 
keinerlei Erkliirung mehr EIforderndes, sie stand also urn 1300 sicherlich 

1) Kach schon vor Jahren gegebener Auskunft Herrn Geheimrates Prof. Dr. 
H. SUCHIER in Halle. 

2) Vermutlich in einer der Formen, die noch die altesten Destillierblichet 
von BRUNSCHWYK (StraBburg 1501)) oder RYFF (Frankfurt 1545) erkennen lassen. 
BIRINGUCCIO kennt sie in den merkwlirdigen Kapiteln seiner "Pirotechnia" (S. 128ff., 
Yenecli~ 1540) noch nicht, ebensowenig RUSCELLI (Pedemontanus) in den urn die 
namliehe Zeit verfaBten "De secretis libri septem" (S. 301. Basel 1563). 

3) GERLAND: A. a. 0., R. 4. 
4) "Versuche und Beobachtungen", libers. LUDWIG: Bd. 2, S. 7 ff. Wi en 1778. 
5) DIELS: 5, 6. 
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schon seit langerem in Gebrauch. Meine Vermutung, ihre Konstruktion 
und Benennung, fiir die bei den grie.chischen Chemikern kein V orbild 
besteht, sei, wie schon der romanische Name verrat, italienischen Er
findern zuzuschreiben1 ), weist DIELS mit der Begriindung zuriick, der 
Apparat heiBe Retorte zwar im Spanischen, Portugiesischen und Fran
zosischen, im Italienischen aber Storta, was sich wohl Von Distorta 
ableite 2). Dieser Umstand, dessen u. a. auch BAPTISTA PORTA (1539 
bis 1615) ausdriicklich gedenkt (s. unten), war mir nicht unbekannt, 
und von einem "romanischen" Namen sprach ich gerade deshalb, weil 
ich nicht an eine unmittelbare Herkunft aus dem Italienischen dachte, 
sondern an eine solche aus dem Lateinischen. Schon im klassischen 
Latein ist ja das Wort retortus ein gebrauchliches, - wer entsinnt sich 
nicht des Weisen, der bei HORAZ die Welt und ihre Herrlichkeiten 
"oculo inretorto" an sich vorbeiziehen lii.Bt, "ohne das Auge zuriick
zuwenden" 3) - ,im mittelalterlicheil bezeichnet z. B. PLATEARIUS 4) 

(um 1150) als "tortae" und "tortuosae" gewisse krummgestaltige Krauter 
oder Wurzeln und als "Bistorta" die sog. Natter- oder Schlangenwurz 
(Serpentaria) 6), und noch bei PORTA ist bald vom "vas retortum", bald 
Vom "vas obtortum" die Rede. Das GefaB mit dem "zuriickgebogenen" 
RaIse mag also von seinem Erfinder als Retorta, Obtorta, Distorta, 
Bistorta (woraus ebenfalls Storta werden kann) bezeichnet worden 
sein, wesentlich war nur das "torquere", das Biegen, - und aus diesen 
Ausdriicken gingen dann die der romanischen Sprachen herV'or; als 
Parallele kann der V'erschiedene Gebrauch von "obstipatio" und "con
stipatio" dienen, iiber dessen Ursachen und Anlasse noch jiingst die 
medizinischen Historiker Herren Dr. E. EBSTEIN und FLEINER Nach
forschungen anstellten 6). 

Ebenfalls noch in das 13. Jahrhundert zuriick reichen die Nachrichten, 
die sich in der Schrift "Erhaltung der Gesundheit" des Cardinals VITALIS 
DE FURNO (1247-1327) V'orfinden7): Von den kiinstlichen Wassern, die 
bei vielen Krailkheiten heilsam sind, heiBt eines "aqua ardens" und wird 
wie folgt erhalten (hoc modo fit). Guten, starken, reinen, roten Wein 
destilliere vorsichtig im Ambix (distilla in alembico, lento igne), so wie 
man Rosenwasser macht, dabei wird durch Sublimation das brennende 
Wasser ausgetrieben (exibit per sublimationem), und wenn Du es wieder
holt destillierst, so wird es desto subtiler und wirksamer (subtilior ac 
utilior). Es heiBt aber aqua ardens, weil es, auf ein Leinen oder auf 

1) Abhandlungen und Vortrage. Bd. 2, S. 210. 
~) DIELS: 5. 3) HORAZ: "Oden" II, 2, 23. 
') SERAPION: A. a. 0., fl. lin. 
5) So noch in SCHEDELS "Waarenlexikon" von 179U(Bd. 2, S. 122. Offenhach)! 

Vgl. die Abbildungen in den ersten Pflanzenbiichern des 16. Jahrhunderts, die 
der Wurzel wirklich vollig die Gestalt einer Ret.orte geben. 

8) Mitt. f. Gesch. d. Med. u. d. Naturwiss. Bd. 12, S. 549. Leipzig 1913. 
7) RICHTER: 4·t6 ff.; B. das Werk"Pro conservandasanitate". S. 12. Mainz 1531. 
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die Haare des Hauptes (pilis capitis) gegossen, beim Annahern eines 
Lichtes sofort in Brand gerat; das Leinen oder die Haare scheinen zu 
brennen, obwohl nichts von ihnen verzehrt wird (nihil consumetur), und 
die Flamme halt so lange vor, bis das Wasser von ihr aufgezehrt ist; 
wenn man aber beim Destillieren (quando distillabitur) gepulverten, 
lebendigen Schwefel zusetzt, so brennt das Wasser desto besser (fortius 
ardet). Ais Medik.ament vorsichtig angewandt; ist es sehr niitzlich und 
soIl (fertur) vierzigerlei Krafte und Wirksamkeiten besitzen (virtutes et 
efficatias); u. a. schiitzt es vor Faulnis, zieht die Krafte alIer Pflanzen 
aus, jedoch nicht die der Veilchen, heilt innerlich und auf3erlich zahl
reiche Krankheiten, erhalt jung, lost die "Geister" (spiritus) und die 
calcinierten Stoffe auf, fixiert das Quecksilber (mercurium congelat) und 
"weif3t" (dealbat = macht zu Silber) das Kupfer. - Diese Angaben des 
VITALIS DE FURNO sind zumeist sichtlich aus sehr alter QuelIe geschopft, 
auf die der Vergleich mit dem Rosenwasser hinweist, ferner die Be
merkung betreffs des Schwefelzusatzes, sowie auch die bloBe Gewinnung 
schwachen, Leinen nicht verbrennenden Weingeistes und dessen Be
nutzung zur anscheinenden Entziindung "der Haare des Hauptes", bei der 
sich die alte, durch HIPPOLYTOS erhaltene Tradition immer noch lebendig 
zeigt, und zwar in der ihr von mir weiter oben gegebenen Deutung; 
jiingerer Zeit diirfte der Vorschlag zur Benutzung des Weingeistes in 
der Silber- und Goldmacherei angehoren, der schon deutlich die Gleich
setzung dieser "Quintessenz" mit dem "Elixir" der Alchemisten erkennen 
laBt, noch jiingerer der Bericht iiber seine bereits ausgebreitete medi
zinische Verwendung und die ihm angeblich zukommenden 40 (= vielen) 
Tugenden. 

Was die Werke des ARNALDUS VON VILLANOVA (1250-1311, 1312, 
oder 1315) und des R. LULL (1235-1315?) anbelangt, so werden die 
dem LULL zugeschriebenen chemischen und medizinischen ganz allgemein 
als spatere Unterschiebungen angesehen, wahrend man unter denen des 
VILLANOVA neuerdings wenigstens einige wiederum als echt gelten laBt. 
Was jedoch VILLANOVA iiber den Weingeist vorbringt, ist (entgegen den 
lange Zeit herrschenden Annahmen) in keiner Weise neu und origin ell , 
sondern, wie es der steten Gewohnheit dicses Schriftstellers entspricht, 
aus den Werken verschiedener Vorganger zusammengetragen, ohne vie I 
Kritik, aber auch ohne viel Anspruch auf Selbstandigkeit. In dem 
Buche "De conservanda iuventute" (iiber die Bewahrung der Jugend), 
nach HAUREAU einem der letzten Werke VILLANOVAS 1), heif3t es 2): 

"Aus We in oder Weinhefc lockt man durch Destillation brennenden Wein 
hen'or (vinum ardens elicitur), den man auch aqua vitae nennt; ... das 
Wasser des Weines (aqua vini) nennen manche (quidam) auch aqua vitae, 
... seine Krafte sind bereits bei vielen wohlbekannt, ... es hat vielerlei 
medizinische Vorziige und Wirkungen, . . . es verhindert die Faulnis, 

') DIELf: 20; RICHTER: 447. 2) Basel 1585, S. 1699 11. 832. 
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schiitzt daher (ideo) K6rper und Glieder, verlangert das Leben und ver
dient also den Namen "aqua vitae"; ... einige Neuere (aliqui ex modernis) 
halt en es fiir "aqua auri", "aqua perennis", d. i. fiir das "Wasser zum 
Goldmachen", fiir das "Wasser, das stets fliissig beharrt", - ein Bei
name, der auf einen schon bei PLINIUS dem Quecksilber erteilten zuriick
geht und auch bei dem sog. LULL als "argentum vivum vegetabile" 
und "Mercurius vegetabilis" (vegetabilisches Quecksilber) wiederkehrt. 
VILLANOVA empfiehlt auch schon die Anfertigung von Getranken und 
Lik6ren aus "aqua vitae, das auch aqua ardens heiilt", so dail sich bei 
ihm bereits die ersten Dbergange yom Weingeist als Heil- zum Weingeist 
als Genuil-Mittel vollzogen zeigen. 

In Dbereinstimmung mit der bisher gegebenen Darlegung des Ent
wicklungsganges stehen die Nachrichten bei zwei spateren Schrift
stellern, die sich vielfach auch mit der Geschichte des von ihnen be
handelten Gegenstandes befailt haben, bei MICHAEL SAVONAROLA (1384 
bis 1462) und BAPTISTA PORTA (1539-1615). Nach SAVONAROLAS "De 
arte confectionis aquae vitae" (iiber die Kunst der Weingeist-Darstellung) 
empfing das "brennende Wasser" diesen Namen infolge seiner so merk
wiirdigen Eigenschaft, die andere destillierte Wasser, z. B. Rosen- oder 
Fenchel-Wasser nicht zeigen 1); die Alten (antiqui) stellten es dar, 
indem sie Wein in einer kupfernen, innen verbleiten oder verzinnten 
Gurke (cucurbita) erwarmten, einen breiten und groilen Hut oder Ambix 
(capellum, alembicum) aufsetzten und gut lutierten, unddiesen in Tiicher 
einwickelten, die reichlich mit kaltem Wasser getrankt ~aren 2). So
dann hatten die Alten ein Gerat, das "vitis" (Weinrebe) hieil, weil es 
an Gestalt einer aufgewundenen Weinrebe glich (instrumentum anti
quorum vitis dictum, in modum vitis retortae factum 3), oder auch, 
da es Kopf und Schweif zu haben schien, einer geringelten Schlange 
(ut serpens retortus); man stellte es in ein Gefail (vas; tinea) mit kaltem 
Wasser, das man oft erneuerte und nannte das aus dem Ausgang ab
flieilende "Wasser" auch "aqua vitis" (Wasser der Rebe), oder "aqua 
serpentina" (Wasser der Schlange 4). Diese Einrichtung hat sich bis 
auf un sere Zeit erhalten 5); Verbesserungen seitens der N eueren (moderni), 
in der Kunst immer Erfahreneren (magis atque magis in arte doctiores 6), 
sind u. a. das Erwarmen des Destillationsgefailes mittels einer andauernd 
brennenden Lampe (ignis perpetuus candelae7) statt mit Kohlen, die 
schadliche Diinste entwickeln 8), oder auch mittels des Wasserbades, 
Balneum Mariae~); der Ersatz verbleiter Destillationsgefaile, die man 
als fiir die Gesundheit nachteilig ansiehPO), durch gliiserne (vasa 

1) Hagenau 1532, S. 1, 28; der Text weist S. 4 auf Abbildungen hin, die aber 
die s e r Druck wenigstens nicht enthiilt. 

2) Ebenda S. 4, 14, 6. 
3) Hagenau 1532, S. 3. t) Ebenda S. 3, 5. 5) Ebenda S. 5. 8) Ebenda S. 8, 12. 
7) Ebenda S. 9. 8) Ebenda S. 15. 9) Ebenda S. 8, 38. 10) Ebenda S. 6 ff., 15. 
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vitrea1); die Gewinnung weingeistreicherer Dampfe durch Benutzung 
moglichst langeI' Abzugsrohre, die einige sogar yom Flur bis zur Decke 
(odeI' bis zum Dach, solarium, des Hauses hochgefiihrt haben 2) usw. Bei 
del' ersten Operation erhalt man aus 100 Tin. We in 10-20% des "Was
sers", und wenn man dieses abermals destilliert (lambicentur 3), so 
gewinnt man 50% des ersten Destillates als zweites und 80% des zweiten 
als drittes 4 ). Das brennende Wasser ist del' Geist (spiritus), die Seele 
(anima) des Weines 5); Leinen und Papier (charta) dam it getrankt, 
muf3 Feuer fangen und ganzlich zerstort werden, ebenso muf3 es selbst 
vollig vel' brennen, was bei einem Loffel 'loll in einem trocknen Becher 
bis 7 Minuten dauern kann, ferner soil es auf 01 schwimmen 6). Es zieht 
Krafte aller Art an sich, auf3er jener des Zuckers, del' durch Siif3holz 
zu ersetzen ist7), verleiht Gesundheit, verlangert das Leben und besitzt 
so mannigfaltige und auf3erordentliche Eigenschaften, daf3 man es als 
benedicta (gesegnet), celestis (himmlisch), sublimi gloria (iiberirdisch), 
sacra (heilig), divina (gottlich), altera vita (wie das bessere Leben), 
ja veluti novum sacramentum (wie ein neues Sakrament) zu verehren 
hatS). Obwohl es jetzt da, wo man iiber geniigend viel flief3endes, 
kaltes Wasser verfiigt 9), in grof3eren Mengen dargestcllt wi I'd (magna 
in quantitate), - vermutlich seit es sich zur Zeit des "schwarzen Todes" 
als "cura pestis"10) bewahrte -, soll es doch ausschlief3lich als Heil
mittel dienen und allein als Medizin beniitzt werden 11); untauglich als 
solche ist nach vielen die sog. "quinta essentia", die aus aqua vitae 
durch zahlreiche immer wiederholte Destillationen abgeschieden wird 
(per multas circulatas sublimationes I2 ), denn hierbei soil ein grof3er 
Teil del' feinsten und wirksamsten Teilchen verloren gehen 13); manche, 
und zwar nicht nur an besonders "kaltem Magen" Leidende, genief3en 
sic in iibermaf3iger und oft schadenbringender Menge, zumal geschieht 
dies im kiihlen Norden Italiens I4 ). 

BAPTISTA PORTA berichtet in del' "Magia naturalis", die er im 
20. Lebensjahre, also 1559, verfaf3t haben soli, daf3 die Destillation des 
Weines dessen " spiritus " odeI' "anima" abtrennt yom "cadaver" odeI' 
"phlegma", aus dem man noch Essig machen kann; sie erfolgt aus einer 
Gurke (cueurbita) oderaus einer am best en glasernen Retorte, ex retorto 
vase, in retorto vitreo vaseI5 ), obtorto vase vitreo I6), die man, wenn es 
sich darum handelt, aus dem aqua vitae die sehr fliichtige "quinta essen
tia" zu gewinnen, mit einem recht langen Halse (Abzugsrohre) versiehtI7) ; 

derlei Vorrichtungen haben ehemals die "doctores artifices" (kunst-

1) Ebenda S. 5, 14. 2) Ebenda S. 15. 3) Ebenda S. 39. 4) Ebenda S. 12. 
5) Ebenda S. 18. 6) Ebenda S. 16, 29. 7) Ebenda S. 17, 35. 
8) Ebenda, Vorr. 3, 7, 8; S. 40, 41. 9) Ebenda S. 4. 10) Ebenda S. 5, 7. 

11) Ebenda S. 44. 12) Ebenda, Vorr. 5, 6, 7; S. 2, 3, und oft. 
13) Hagenau 1532, S. 3, 12. 14) Ebenda, Vorr. 3. 
15) Magia natural is. S. 409. Leyden 1651. 16) Ebenda S. 402. 
17) Ebenda S. 399, 402, 427. 
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fertige Gelehrte, gelehrte Prak.tiker) erfunden 1). In seinem reich illu
strierten Buche "De destillatione"2) schildert PORTA die Entwick.lung 
der metallenen, t6nemen, glasierten und gliisemen Destillations-GefaBe 3), 

die Retorten (vas retortum, vas recurV'Um = zuriick.gebogenes, zuriick.
gek,riimmtes GefaB4), "von uns (d. h. von den Gelehrten), weil sie ihren 
Hals zuriickwenden (qui torquent collum), Retortae geheiBen, vom 
Volk.e (vulgus) aber Stortae"5), femer die Serpentes (Schlangen) 6), 

die man (immer noch!) mit Wasser aus bereitstehenden GefaBen kiihlt'), 
die bis 8 FuB langen geraden Abzugsrohre zur Destillation der "quinta 
essential' usw. 

Diese Nachrichten, besonders die des SAVONAROLA, bieten in vieler 
Hinsicht Interesse: sie erklaren die Herkunft des Namens "aqua vitis", 
- das man meist fiir ein miBverstandenes aqua vitae hielt oder irgend
wie mit der sog. Rebtranen-Fliissigkeit in Verbindung zu bringen suchte 
-, sowie der Bezeichnung "aqua serpentina", die sich u. a. auch im 
Buche "De mirabilibus mundi" findet, einer dem ALBERTUS MAGNUS 
untergeschobenen Schrift des 13. Jahrhundertes 8); sie bestatigen das 
Alter der schon den "Antiquis" bekannten "vitis retorta", der Kiihl
schlange, und direkt auch jenes des "Retorte" genannten Destillations
gefaBes, da sie auch yom Ersatze dieses und seines "Hutes" (der "vitis 
plumbea" und des "capellum plumbeum") durch gIaseme Geratschaften 
sprechen 9), wobei doch mit "vitis" nur eine vitis "retorta" gemeint 
sein kann; sie zeigen endlich, nicht zum wenigsten durch wiederholte 
Hinweise auf Erlebnisse und Erfahrungen besonders Hochbetagter, daB 
Weingeist, mindestens in Norditalien, bereits lange vor 1400 in verhaltnis
maBig groBem MaBstabe hergestellt und auch schon als Getrank benutzt 
wurde, sowie daB man bereits Methoden zur Priifung seiner Reinheit 
und Giite besaB. 

V. 
Soweit die nunmehr erschlossenen Quellen ein Urteil gestatten, 

lassen sich in der Geschichte des Weingeistes drei Hauptstufen unter
scheiden, die des Geheimpraparates, dem noch ein gewisser magischer 
Charakter anhaftet, die des Medik.amentes, und die des GenuBmittels; 
iiber die ungefahre zeitliche Abgrenzung der beiden letzteren Epochen 
diirften, allem Voranstehenden zufolge, kaum mehr erhebliche Zweifel 
bestehen, dagegen bleibt noch die Frage offen, welches Alter den friihesten 
bisher bekannten Nachrichten zuzuschreiben ist, femer wo und durch 
wen die erste Entdeckung erfolgte, endlich wo und durch wen sich deren 

1) Ebenda S. 403. 
2) Rom 1608; Druck der papstlichen Offizin. 3) Ebenda S. 44. 
4) Ebenda S. 104, 105, 114, 117, 120, 121 und oft; 42. 5) Ebenda S. 42 
6) Ebenda S. 40, 132. 7) Ebenda S. 69, 70. 
8) Amsterdam 1669, S. 203; s. KLEIN im Arch. f. Gesch. d. Med. Bd. 3, S. 307. 
9) SAVONAROLA: S. 13, 14. 



9. Beitrage zur Geschichte des Alkohols. 95 
======== 

anfangliche (vielleicht nicht an einen einzigen Ort gebundene) und auch 
nicht kontinuierliche Weiterentwicklung vollzog? Diese konnen, dem 
derzeitigen Stande der Forschung nach, im wesentlichen nur hypothetisch 
behandelt werden. 

AIle Wahrscheinlichkeit spricht dafiir, daB die Destillation des Weines 
jener des Rosenwassers nachgebildet wurde, und zwar von Leuten, 
die mit der lebendig gebliebenen antiken Tradition vertraut waren, daB 
manche Weine, fiir sich oder mit gewissen Zusatzen erhitzt, brennbare 
Dampfe geben, die aber auch die arabischen Apparate zur Destillation 
des Rosenwassers kannten und daraufhin den Gedanken fassen konnten, 
mittels ihrer dem fliichtigen Bestandteile des Weines nachzuspiiren. 
Fiir das Zusammentreffen der drei Vorbedingungen, namlich erstens des 
Vorhandenseins geeigneter Weine, das sicherlich hochst wesentlich fiir 
die Erhaltung der Tradition ist, zweitens des Wissens um diese, und 
drittens der Kenntnis der arabischen Apparate, konnen zunachst nur 
die westlichen Mittelmeer-Lander in Betracht kommen; von dies en wird 
man aber die Provence, Spanien und Sizilien, die schon seit dem Ende 
des 9. Jahrhundertes z. T. stark, z. T. vollstandig arabisiert waren, -
wenn auch nicht so absolut, wie man meistens anzunehmen pflegt -, 
auszuscheiden haben, denn von den Arabern geht die Kenntnis des Wein
geistes fraglos nicht aus, und daB in jenen Gebieten nichtarabische 
Einwohner, oder gar Fremde, schon zu damaliger Zeit Arbeiten selb
standiger Art ausgefiihrt hatten, die u. a. auch zu Entdeckungen wie 
der des Weingeistes zu fiihren vermochten, ist geschichtlich durchaus 
unwahrscheinlich 1 ) und selbst fiir eine urn mehrere Jahrhunderte spatere 
Periode (noch iiblichen Vorstellungen entgegen) keineswegs geniigend 
bezeugt. Es verbleibt also Italien, das den dunkelroten, edlen Falerner 2), 

die starken, feurigen Weine des neapolitanischen Gebietes und viele 
ahnliche Sorten hervorbringt, das ohne Zweifel die Dbermittlungen del' 
antiken Schri£tsteller und Kirchenvater am getreuesten wahrte, das 
Statten besaB, an denen, wie z. B. in Salerno, die Errungenschaften der 
Araber mindestens seit Beginn des 12. Jahrhundertes wohlbekannt waren, 
und das samtliche datierbare Schriften hervorbrachte, in denen des 
Weingeistes zuerst Erwahnung geschieht. Dieser Punkt ist sehr beach
tenswert, denn so gut z. B. der Nachweis, daB eine artilleristische Literatur 
zuerst allein in Deutschland, eine Literatur iiber Dampfmaschinen zuerst 
allein in England vorhanden ist, zum Schlusse berechtigt, daB das 
SchieBen mit Pulver von Deutschland, das Benutzen des Dampfes zum 
Maschinenantrieb von England seinen Ausgang nahm, so sicher darf 
man auch aus dem alleinigen Vorhandensein einer Literatur iiber Wein
geist in Italien die Dberzeugung schopfen, daB hier die Kunst seiner 

1) Die Schule von Montpellier z. B. beginnt erst gegen 1150 aufzutauchen. 
2) Noch 1790 riihmt ihn SCHEDEL unter den vornehmsten, altberiihmten, dunkel

roten Gewachsen (a. a. O. Bd. 1, S. 518) .. 
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Darstellung erfunden wurde. :Fiir die nicht datierbaren Stellen in der 
"Mappae clavicula" (12. Jahrhundert) und im alten (Pariser) Manu
skripte des MARCUS GRAECUS (13. Jahrhundert), ergabe sich hiernach 
der namliche (italienische) Ursprung, und jedenfalls ist keine Tatsache 
bekannt, die mit dieser Folgerung im Widerspruch stiinde, wahrend 
der positive Nachweis, daB die Verfasser der betreffenden eingeschobenen 
oder nachtraglich angefiigten Stell en ihre Kenntnisse (direkt oder indirekt) 
in Italien oder durch italienische Vermittlung erwarben, bisher allerdings 
auch nicht erbracht werden kann. Einen Fingerzeig auf den Abfassungs
ort des Rezeptes bei MARCUS GRAECUS bietet vielleicht die Vorschrift, 
die angegebenen Zusatze "in una quarta" des Weines zu lOs en , was 
keinesfalls nach BERTHELOT "im vierten Teile" oder "in einem viertel 
Pfunde" des Weines heiBen kann (diese Auffassung verbieten schon die 
Loslichkeits-Verhaltnisse), sondern nur "in einer Quart des Weines"; 
die Bezeichnung "Quart" fiir ein HohlmaB kommt aber meines Wissens 
weder in der griechischen noch etwa in der arabischen Literatur vor, 
sondern ist, wie schon der Name ergibt, romanischen Ursprunges, weist 
also in erster Linie wiederum auf Italien zuriick. Herr Geheimrat Prof. 
Dr. K. SUDHOFF, der groBte Kenner der mittelalterlichen und nament
lich auch der italienischen Rezept-Literatur, hatte die Freundlichkeit, 
mir (in einem Briefe vom 16. Juni 1913) seine Meinung iiber diesen 
Punkt, wie folgt, auszusprechen: "MaB-Fragen sind leider kein Gegen
stand taglicher Untersuchung; daher kann ich im Augenblick nicht an
geben, wo und wann das Wort (Quart) zuerst vorkommt, doch findet es 
sich nach meiner Erinnerung weder bei spaten Griechen noch Lateinern, 
auch noch nicht beiMARcELLUS EMPIRIC US (Anfang des 5. Jahrhundertes). 
Einen Beitrag aus dem 9. Jahrhunderte kann ich aber geben. In STEIN
MEYER-SIEVERS "Althochdeutsche Glossen" steht Bd. 4, S. 594 ein 
MaB-Verzeichnis abgedruckt, woselbst Zeile 26 "quatum" vorkommt, 
das jedenfalls quartum bedeuten soll. Hiernach ware das Wort schon 
friihzeitig in Deutschland bekannt geworden." 

Was die "Mappae clavicula" (Schliissel zur Mappe, d. h. zur Malerei) 
betrifft, so ist die Stelle meines Vortrages von 19121 ), diese Schrift 
sei dem Boden italienischer Gelehrsamkeit entsprungen und habe einen 
wesentlich byzantinischen kunstgewerblichen Traditionen folgenden 
Autor des 9. oder 10. Jahrhundertes zum Verfasser, seitens DIELS2) dahin 
aufgefaBt worden, als hatte ich (und zwar auch fiir die dem 12. Jahr
hunderte entstammende Rezension) einen italienischen Originalautor an
nehmen und mich dadurch in Gegensatz zu BERTHELOT stellen wollen, 
der an mannigfaltigen (von DIELS noch vermehrten) Beispielen den Zu
sammenhang zahlreicher Rezepte der Mappa mit solchen alexandrinischen 
Ursprungs bewies 3). Diese Voraussetzung DIELS ist aber durchaus nicht 

1) Abhandlungen und Vortrage. Bd. 2, S. 210. 
2) DIELS: 6 ff. 3) DIELS: 13, 14, 15. 
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zutreffend, wenngIeich bei ihm, in Ansehung der auf das Au/3erste ab
gek,iirzten Wiedergabe meines Vortrages, Ieicht erk,Iarlich. Aile aber, die 
diesem in Freiburg oder bei der WiederhoIung in der Naturforschenden 
Gesellschaft zu Halle a. S. beiwohnten, werden mir bestatigen konnen, 
da/3 ich foIgender Ansicht Ausdruck, gab: In den dunk,Ien Jahrhunderten, 
die der Auflosung des westromischen Reiches foIgten, entstanden in 
Italien, wie kunsthistorische Quellenforscher angeben und wie speziell 
fiir die Medizin auch V. ROSE gezeigt hat, eine Anzahl in oft sehr ver
derbtem Latein abgefa13ter Kompendien sowie Dbersetzungen aus dem 
Griechischen, in denen vornehmlich jener, im nachkaiserlichen Italien 
ma13gebendste Einflu/3, namlich der byzantinische. zur Geltung k,ommt, 
der ihnen auch die Kenntnis spiitalexandrinischer Errungenschaften 
vermittelte. Aus dieser Literatur schopfte der Verf. der "Compositiones 
ad tingenda musiva" (en thai tend allerlei kunstgewerbIiche V orschriften). 
deren aus dem 8. Jahrhunderte herriihrende Dberreste MURATORI in 
Lucca auffand, ebenso jener der iilteren TeiIe des sog. ,.HerakIius" (kunst. 
gewerbliche Anweisungen etwa des 9. oder 10. Jahrhundertes), und auch 
jener der altesten "Mappae cla,,-icula"; in dieser (jetzt verlorenen) Mappa. 
die, gema13 einer (von DIELS nicht erwahnten) Angabe BERTHELOTSl), nach 
BECKER das Bibliotheksverzeichnis des Klosters Reichenau aus dem 
Jahre 821/22 anfiihrt, sieht BERTHELOT die urspriingliche Vorlage deR 
k,iirzeren Schlettstadter Auszuges aus dem 9. oder 10. Jahrhunderte, 
sowie des ausfiihrlicheren WAYschen aus dem 12., dessen Anfertigung 
er dem gelehrten und vieIgereisten ADELHARD VON BATH (um 1130) 
zuschreiben will 2 ). Nun steht fiir die "Compositiones" italienischer 
Ursprung zweifellos fest, desgleichen fUr den sog. "Heraklius", es ist 
daher sehr wahrscheinIich, da/3 er auch fUr die alteste "Mappa" zutrifft; 
aber erst in der Fassung des 12., nicht in jener des 10. Jahrhundertes 
berichtet diese vom Weingeist, die Entdeckung ist also Yermutlich in 
der Zwischenzeit, also etwa im 11. Jahrhunderte und allen Umstanden 
nach in Italien gemacht, demnach auch durch einen Bearbeiter einge
schoben, der sie direkt oder indirekt aus italienischer Quelle erfuhr, und 
zwar als etwas noch sehr Neues, Geheimnisvolles, ja Verdachtiges, daR 
vor den Uneingeweihten strengstens zu verbergen ist. 

Den italienischen Ursprung der "Compositiones" erkennt auch DIELS. 
der den "Heraklius" nicht heranzieht, als unzweifelhaft an, glaubt aber. 
er konne betreffs der Frage nach jenem der ,,::\Iappa" und der ihr zu-

1) "Archeologie et science. S. li4. Paris 1906. Woher er diese Angabe sehiipfte, 
sagt BERTHELOT nicht (wie in so vielen anderen Fallen). 

2) Ebenda S. li2 ff. Aueh fiir diese Ansieht und ihre (hier nicht wieder· 
zugebende, diirftige) Begriindung bringt BERTHELOT keinen Gewahrsmann bei, wie 
es denn nicht selten zu den eigcntiimlichen Gewohnheiten dieses groBen Mannes 
gehiirt, seine Quellen nicht, oder nur ganz versteckterweise anzufiihren, und die 
Vorganger, aus denen er schiipft, gar nicht, oder erst dann zu nennen, wenn sich 
ihre Ansiehten als unriehtig herausgestellt haben solltpn. 

y. IJippmann, Bpit.riige. i 
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grunde liegenden Ursammlung nicht wohl in Betracht gezogen werden1 ), 

so daB sich weder die urspriingliche Abfassung des Werkes, noch die 
Entstehung der spateren ersten Rezension mit Sicherheit auf Italien 
zuriiekfiihren lasse 2). Zwar istauch DIELS der Meinung, der Verf. der 
Mappa habe aus vulgar-lateinischen Sammelwerken und nicht etwa direkt 
aus dem CIiechischen geschopft3), doch zeigt er sich, auf gewisse sprach
liche und inhaltliche Anhaltspunkte hin geneigt, ihn eher im karo· 
lingischen Frankreich, etwa zur Zeit KARLS DES CROSSEN, zu suchen 4); 
die Schlettstadter Version ware dann allem Anseheine nach in Deutsch
land zustande gekommen, die WAYsche abel' in England, und zwar auf 
Grund cines anderen, dem Schlettstadter gleichalterigen Manuskriptes, 
und fUr diese beiden Fassungen, deren letztere allein die Notiz iiber 
Weingeist enthalt, ergabe sich also italienische Herkunft jedenfalls als 
ausgesehlossen 5). - Ob die Hypothese von DIELS zutrifft und die Um
stande tatsachlieh mehr zugunsten eines karolingisch-franzosischen als 
ein~s italienisehen Ursprunges del' Mappa spree hen 6), vermogen erst 
weitere :Forschungen zu lehren; gelegentlieh solcher bliebe auch zu 
beriieksichtigen, daf3 die Reichenauer Monche Benediktiner waren, deren 
Wissen und deren Biicher zumeist auf ihre siiditalischen Stammsitze 
(Monte Cassino ... ) zuriickgehen, so daf3 also, falls wirklich die Mappa 
in Reichenau vorhanden war, auch sie aus Italien dahin gelangt sein 
kann. Fiir die ~'rage nach del' Entdeckung des Weingeistes spielt abel' 
die nach del' Elltstehung del' Mappa iiberhaupt keine entscheidende Rolle, 
da ja aile Stirn men dariiber einig sind, daf3 die Notiz im WAYschen 
Manuskripte erst aus dem 12. Jahrhunderte herriihrt und daB Tatsache 
und Art ihrer Einfiihrung nul' beweisen, daB urn diese Zeit die Kenntnis 
vom Weingeiste vorhanden war und damals noch als tiefes Geheimnis 
gehiitet wurde7). 

Stammt diese nun, wie ich zwar nicht streng bewiesen, abel' doch 
mit allergroBter Wahrscheinlichkeit gezeigt zu haben glaube, aus Italien, 
so bleibt noch zu iiberlegen, welchen Kreisen sie wohl entsprungen sein 
mag 1 WeI' wuBte urn die antike und die bei HIPPOLYTOS erhaltene 
Tradition, die in den Zusatzen von Salz, Schwefel und Weinstein, sowie 
in dem noch bei VITALIS DE FURNO auftauchenden Verbrennen del' 
"Haare des Hauptes·· so unverkennbar hervortritt 1 WeI' zugleich urn 
die arabischen Apparate zur Destillation des Rosenwassers 1 WeI' viel
leicht auch schon urn die aus Byzanz in das Abendland heriibergedrungene 
Chiffrcnschrift? Die Vereinigung derartiger Kenntnisse ist nul' bei den 

1) DIELS: 12. 2) DIELS: 6, 7. 
3) DIELS: 11, 12; einige Absatze des WAyschen Manuskriptes, die a r a b i s c h e 

Einfliisse verraten, sind sichtlich erst spater eingeschoben (ebenda 8ff.). 
4) DIELS: 7, 8. 5) DIELS: 6, 7, 29. 
6) Auch an einen in Italien wirkenden Verfasser franzosischer Abkunft konnte 

man noch denken. 
7) So auch DIELS: 28; RICHTER: 444. 
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gebildetesten Elementen der Bevolkerung vorauszusetzen, und zwar 
wieder nur bei solchen, die kcine blo/3en Buchgelehrten waren, sondern 
auch gewisse praktisehe Kenntnisse besaBen. In erster Linie wird man 
hierbei der Geistliehkeit jener Kloster gedenken diirfen, die in ihren 
Garten Kiiehen- und Medizinalpflanzen kulti,-ierten, die zu Zweeken del' 
Kranken- und Armenpflege Heil- und Arzneimittel bereiteten, und die 
in del' Regel aueh im Besitze der besten Liindl'reien und Weinberge 
warcn; zudem bezeugen die um 127;)-1300 Yollendctpn, ,'on BERTHELOT 
gcpriiftcn Sammel-Handschriften del' PariseI' Bibliothck (die namliehen, 
dip das Malluskript dE's MARCTS GRAECCS enthalten), daB ps schon im 
12. und 1:3. Jahrhunderte, sowohl ill Nord- wie auch in Siiditalien zahl
reichc gcistliehe Alehemistpn gab, die Biieher ehemisehen Inhaltcs 
besa/3en, iiher Metalle und andcre niitzliehc vcrwertbare Praparate 
arbeiteten, durch ihre Erfolge leieht in den Yerdacht del' Zauberei, 
Kctzerei und Haeresie gerieten und sich deshalb nicht selten del' Krypto
gramme bedienten, urn ihre Porschungen und Hpsultate zu ,-erbergen 1). 

Da/3 eill gleiches auch bereits im II. Jahrhunderte del' Pall war, ist 
zwar bisher nicht nachgewipsen, aber als wahrscheinlich anzusehen, da 
mit dies em Zeitpunkte die Ausbreitung del' Alehpmie im Abendlande 
ganz allgemeill pinsetzt. 1st aber die Kenntnis des Weingeistes kloster
lie her Gclehrsamkeit zu "erdanken, so braucht sie dpshalb doch keines
wegs gerade yon jenen geistliehen Statten auszugehen, die, was die 
Medizin anbelangt, der eigentlichen "Sehule" zugehiirten oder doeh nahe 
standen. In dieser Hinsicht bietet es gro/3es Interesse, da/3 z. B. die 
Salernitaner, deren Einflu13 das ganze Mittelalter, ja noch eincn Teil der 
Neuzeit hindureh ma13gebcnd blieb, den Weingeist niemals offiziell in 
ihren Arzneisehatz aufnahmen 2) ; das beriihmte, geradezu unzahlige Male 
vervielfiiItigte und zu immer gro/3erem Umfange erweiterte salernitanische 
Lehrgedicht "Regimen sanitatis" erwahnt ihn erst in cineI' del' jiingsten 
Passungen, die zahlreiehe ganz spate Einsehiebungen aufweist (selbst 
solche iiber den Kaffee 3), und auch in dem miiehtigen Poliobande, del' 
die Sehriften des MESUE und del' als seine Naehfolger angesehenen Arzte 
und Pharmakologen enthalt 4), findet sieh, soweit meine Kenntnis 
reicht, cine Erwiihnung des Weingeistes erst bei SALADIN D'AscULO, den 
zwar HAESER 5 ) und auch noeh PGSCHMANN 6) in den Anfang des 14. Jahr
hundertes versetzen, del' abel', \Vie schon HANBURY aus seinen eigenen 

1) BERTHELOT: )Ia. Bd. 2, S. 74 ff. 
2) V gI. die oben erwahnte Angabe PAGELS. 
3) L'ecole de Salerne; ed. ST. M.-I.Rc-DAREMBERG. S.341. Paris 1880. - [Xach 

SUDHOFF'S neuesten Forschungen i,t aber dieses Lehrgedirht iiberhaupt nicht 
salernitani8chen Ursprungs, und wohl erst mll 1300 ('ntstanden]. 

4) )h;SUE Opera. Venedig 1570. Ohne Gesamtregister. 
5) Geschichte der Medizin. Bd. I, S. 749. Jena 1875. 
6) Geschichte der Medizin. Bd. I, S. 849. Jena 1902. 

7* 
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chronologischen Angaben bewies 1 ), erst urn 1442-1458 gewirkt und 
geschrieben hat; zu den "fUr jede Apotheke (in qualibet aromataria) 
n6tigen Vorraten" zahlt dieser u. a. "das aqua vitae, das auch aqua 
ardens heil3t, aus Wein gemacht wird und vielerlei Wunder zum Heile 
der Menschen wirkt, besonders wenn man aus ihm quinta essentia dar
stellt"; ferner sagt er auch, "etwas aqua vitae sei ein gutes Konser
vierungsmittel (bona conservatrix) fiir Meerwasser, weil es eben selbst 
jeder Faulnis widersteht", und rat auch "Wein von vie I Substanz'" 
(substantia vini) nur in glasernen Gefal3en aufzubewahren 2). Aus 
irgendwelchen Griinden, die vielleicht noch an den anfanglichen Ruf 
magischer Wirksamkeit ankniipften, vielleicht aber auch einfach nur 
aus konservativer Gesinnung, oder aus der fremden, d. h. nicht "schul
gemal3en" Herkunft des Weingeistes zu erkliiren sind, scheint dieser also 
seitens einflul3reicher "Schulen '", wie der salernitanischen, nicht als 
Heilmittel zugelassen, oder doch nicht offiziell anerkannt worden zu 
sein, - etwa so, wie im 8. Jahrhunderte der syrischeArzt 1BN-MASSAWAIH 
weiter Honig statt Zucker verschrieb, weil er, als Anhanger der ortho
doxen medizinischen Lehre, nur seit wenigstens 200 Jahren gebrauchliche 
Heilmittel als erlaubt ansah 3), oder wie die Pariser :Fakultat, als strenge 
Hiiterin des Hergebrachten, noch anfangs des 17. Jahrhunderts den 
Gebrauch von Antimon, Quecksilber und ahnlichen Mitteln aufs neue 
verbot und TURQUET DE MAYERNE, sowie andere bedeutende .Arzte 
dieserhalb aus ihrer Mitte ausstiel3 4). 1m iibrigen diirfte aber der "alte 
W ein '", "starke Wein", "starkste We in ", wie ihn die zum Teil schon 
aus dem Altertum iiberlieferten Rezepte in unzahligen Fallen vorschrieben, 
allmahlich durch den Weingeist verdrangt worden sein, und spezielle 
Kenner der Geschichte der Pharmazie werden hieriiber vielleicht Naheres 
anzugeben wissen; jedenfalls ist aber von dieser Entwicklung bei 
ALDEROTTI, obwohl er als Typus des scholastischen Arztes gilt und 
an der streng konservati,"en Universitat Bologna wirkte, keine Spur mehr 
zu bemerken, und dies bestatigt abermals ,'on anderer Seite aus, daB 
sie sich innerhalb eines langeren Zeitraumes vollzog und fiihrt so wieder
urn auf das II. Jahrhundert als Zeitgrenze fUr die Entdeckung des Wein
geistes zuriick. 

Nur anhangsweise sei hier kurz bemerkt, dal3 wir aHem Anscheine 
nach Italien auch eine zweite wichtige Errungenschaft der Destillations
kunst zu verdanken haben, namlich die im Laufe des 13. Jahrhundcrtes 
erfolgte Darstellung der mineralischen Sauren, vor allem der Salpeter
saure. Der Salpeter wllrde im Abendlande zuerst in der Zeit nach 
1200 bekannt und gclangte alsbald in die Hande der .Arzte und Alche-

1) Science Papers. S. 358. London 1876. 
2) MESUE: S. 297, 298, 300. 
3) Siehe meine "Geschichte des Zuckers". S. 120. Leipzig 1890. 
4) HAESER: A. a. O. Ed. 2, S. lI8. 1881. 
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misten, worauf seine Verwendung zur Bereitung von Kaltemischungen 
und von Schwarzpulver hinweisV); beziiglich des letzteren mochte ich 
bei diesem Anlasse darauf aufmerk,sam machen, daB manche antik,e 
Rezepte, z. B. einige noch bei ALEXANDER VON TRALLES erhaltene 2), 
Mischungen von Schwefel, Nitron und allerlei organischen Stoffen (dar
unter Harzen, Gummiarten, Weihrauch, Pech, Olen ... ) vorschreiben, 
in denen man nur das alte Nitron (d. i. kohlensaures Alk,ali) durch das 
neue (d. i. salpetersaures Kalium) zu ersetzen brauchtc, urn durch irgend
einen Zufall, etwa beim Zusammenreiben oder Erwarmen, zu einer Nach
oder Neuerfindung des Schwarzpulvers zu gelangen. Die Kenntnis der 
Kaltemischungen sowie des Schwarzpulvers scheint von Italien auszu
gehen, und sicher war dieses der erste Lieferant des wichtigsten Pulver
bestandteiles, des Salpeters, den Venedig schon friihzeitig nach Deutsch
land und den Niederlanden ausfiihrte. DaB man die Mineralsauren nicht, 
wie noch heutzutage in vie len Werk,en zu lesen ist, als Entdeck,ung 
der Araber anzusehen hat, steht zweifellos fest, sind sie doch der echten 
arabischen Literatur vollig fremd und blieben dies auch dem ganzen 
Kulturk,reise des Islams, sowie aller von ihm beeinfluBten Gebiete, und 
zwar bis in die neueste Zeit hinein; ebensowenig k,annten sie die antik,en 
Technik,er oder die Alexandriner, obwohl z. B. (auch zu medizinischen 
Zwecken) Vitriole, Alaune usw., seit den altesten Zeit en "gebrannt'· 
und "bis zur Rotglut erhitzt"3) wurden, wobei doch das massenhaftc 
Auftreten der stark, sauren Dampfe unmoglich unbemerk,t bleiben konnte. 
Aber entweder beachtete man diese damals nicht weiter, da doch der 
feste Riick,stand das gesuchte und wesentliche Produkt war, oder es 
fehlte auch hier am geeigneten und wirksamen Mittel zur Kondensation; 
als solches fand man in spaterer Zeit zunachst das namliche dienIich, 
das man bei der anfanglichen Gewinnung des Rosenwassers und des Wein
geistes benutzte, namlich Einhiillen der (tonernen, vielleicht glasernen) 
Hiite oder Rezipienten in Tiicher, die man mit k,altem Wasser begoB: 
so schildert noch BAPTISTA PORTA die Darstellung der Salpetersaure, 
bei der die nassen Gewebe "in retortam (auch obtortam), vitream impo
nantur", also auf die glaserne Retorte (d. h. auf deren langen Hals) auf
gelegt werden sollen 4). In den spatbyzantinischen, dem Ende des 13. 
oder Anfange des 14. Jahrhundertes entstammenden Schriften, die der 
Mineralsauren zuerst Erwiihnung tun, erscheint nun das zum Trennen 

1) Abhandlungen und Vortrage. Bd. 1, S. 122, 125. 
2) Ed. PUSCHMANN: Bd. 2, S. 128, 132, 450, 452, 542. 
3) Siehe z. B. noch bei SCRIBONIUS LARGUS, cap. 34. Di€ser Autor kennt 

auch schon das spater von PLINIUS und DIOSKURIDES beschriebene Auffangen ver
dampfenden Terpentinoles (nUJuti..awv) in iibergehiingter Wolle (cap. 40), n i e h t 
aber, wie man behauptet hat, die Destillation des Wassers, vielmehr gebraucht 
auch er als reinstes Wasser n u r Regenwasser (cap. 22-24, 27, 28, 32-59, 159 
und oft). 

4) De distillatione. S. 114 ff.; .Magia naturalis. S. 441 if. 
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des Goldes und Silbers dienende "starke Wasser" oder "Scheidewasser", 
"aqua fortis", "aqua valida", "aqua separationis", das auch "vOwe 
laxvov UYETat" (scharfes Wasser genannt wird), als ein Praparat, das 
man u. a. durch Erhitzen von aal.OJ·lreWl' (Salonitrion) mit fJcr:gtOAcp 
eWflavcp (bitriolo romano) im f{!oVevcp oder f{!OVel·iV.cp (furno, furnello) 
erhalt, wobei die Dampfe in TO xanOVT(W (kaputzin) entweichen; die 
wortliche Dbersetzung des Namens, die Anfuhrung von Salonitrion statt 
des zu erwartenden griechischen Halonitrion, die Benutzung "romischen" 
Vitriols (d. i. des Alaunes der Romagna), die Bezeichnung des Of ens 
als furno oder furnello (ital. fornello) und des Helmes als Kaputze (ital. 
cappuccio) scheinen mir hierbei in unzweideutiger Weise auf Italien 
als das Land hinzuweisen, dem diese Kenntnisse entlehnt wurden und 
dem sie wohl auch entstammen1 ). 

VI. 
Auf die Geschichte der Verbreitung des Weingeistes auI3erhalb 

Italiens solI an dieser Stelle nicht des Naheren eingegangen werden, 
urn so mehr, als es an speziellen Vorarbeiten in pharmazie- und lokal
historischer Richtung zumeist noch fehIt; nur einige wenige Hinweise 
seien gegeben. Ganz unbewiesen ist z. B. die Behauptung, in Paris 
seien schon in der erst en Halfte des 13. Jahrhundertes berufsmaI3ige 
Verkaufer von aqua vitae nachweis bar ; BOILEAUS beruhmtes "Livre des 
metiers", das 1254 abgefaI3t sein solI und als altestes Pariser Statuten
buch angesehen wird, enthalt kein Wort uber eine solche Gilde, ja er
wahnt selbst die Apotheker nur an einer Stelle und in aller Kurze 2 ), 

und ebensowenig liefern die Anfuhrungen in DUJARDINS "Recherches 
retrospectives sur l'art de la distillation" den geringsten derartigen 
AnhaIt3). 

Was Deutschland betrifft, so sagt schon der treffliche .MOEHSEN 
richtig, Weingeist habe es etwa seit Beginn des 14. Jahrhundertes als 
Apotheker-Ware aus Venedig empfangen, vermutlich in den beiden 
Hauptsorten, die noch die erste Berliner Apothekentaxe von 1574 auf
fiihre, namlich "spiritus vini, vulgo aqua ardens", d. i. der gewohnliche 
gebrannte Wein, und "spiritus vini rectificatus simplex, vulgo aqua vitae", 
d. i. Aquavit 4). Nach HEYNEs, "Das Deutsche Nahrungswesen", verbot 
schon eine als Nr. 204 bezeichnete Nurnberger Polizei-Verordnung des 

1) Die Stellen fiihrt BERTHELOT in der "Collection des alchimistes grecs" 
(Paris 1888). an. Bd. 2, S. 326, 332 ff., 340, 386, jedoch ohne diesen Schlu13 zu 
ziehen. 

2) Ed. DEPPING: S. 322. Paris 1837. 
3) Das sehr hubsch geschriebene und reich illustrierte Buch (Paris 1900) sch6pft 

nur aus zweiter Hand und ist daher vielfach ganz unzuverlassig; der Vcrfasser 
verstand nicht einmal Lateinisch. 

4) Geschichte der Wissenschaften in der Mark Brandenburg. S. 488 ff. Berlin 
1781. 
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friihen 14. Jahrhundertes u. a. auch, "den We in mit gebranntem Wein zu 
versetzen"l), was iibrigens nicht, wie HEYNE meint, "den geistigen 
Gehalt erhcihen", sondel'll begonnene Garungen zum Stillstand bringen 
und dadureh den triibe gewordenen Wein wieder klaren sollte, - eine 
Wirkung, die schon die alten italienischen Schriften unter den bewahrten 
"Tugenden" des aqua ardens auffiihren. Del' Weingeist, fiir den die 
mittelalterlichen Glossen die lateinischen Namen aqua ardens, aqua 
vitae, vinum ardens, anima vini, vinum adustum (gebrannter Wein), 
spateI' auch vinum crematum (gebrannter Wein), vinum sublimatum, 
die deutschen gebrannt Win, gebrennt Wein, die niederdeutsehen 
bernewin und brendewin aufweisen 2), war also hiel'llach in Deutschland 
schon vor der furchtbaren Pestepidemie (schwarzer Tod, 1348), die seine 
Verwendung allerorten ganz ungemein forderte und erst eigentlich volks
tiimlich machte, schon in grof3eren, nicht mehr als "Apothekergut'· 
anzusehenden Mengen zu haben, zumindest in den Haupt- und Handels
stadten, die in regelmaf3igem Verkehre mit Italien standen 3). Ver
ordnungen der Stadt :Frankfurt von 1360, die sich gegen den Verkauf 
gebrannten Weines und die .Folgen seines iibermaf3igen Genusses richten, 
lassen ebenfalls erkennen, daf3 der "Schnapsteufel" sehr friihzeitig unter 
den, wegen ihrer Trunksucht verrufenen Deutschen zu wiiten begann, und 
so wiederum das Eindringen der "welschen Weinbrenner" begiinstigte, 
von denen die gegen 1500 verfaf3ten ersten Destillations-Biicher be
richten 4). 

In sehr ausgedehntem Maf3e machte PARACELSUS (1493-L")41) vom 
Weingeiste Gebrauch; daf3 der vielgesuchte Ursprung des Namens 
"Alkohol" auf ihn zuriickzufiihren 1st und daf3 er, der Schopfer einer 
auf3erst umfangreichen und meist seinem person lichen Belieben ent
sprungenen Nomenklatur, auch dasWort "Alkohol", das bci den Arabern 
und ihren Nachbetel'll nichts weiter als ein auf3erst feines Pulver bezcich
nete, in ganz willkiirlicher Weise im Sinne eines feinsten, edelsten Be-

l) Leipzig 1901, 1:;. 376, 381; im 15. Jahrhunderte wird diese Verordnung 
wiederholt (als Xr. 259). 

2) HEYNE: A. a. O. 
3) In den sehr zahlreichen, meist aus Italien stammenden "Pestschriften", die 

SUDHOFF seit mehreren Jahren im "Arch. f. Gesell. d. Med." veroffentlichte, habe 
ieh einzig in jener des fiirstlieh mailandisehen Leibarztes CARDO (von 1378) Wein
geist erwahnt gefunden, und zwar nur als au 13 e r lie h e s Mittel, wahrend als 
inn e r lie h e s aueh hier ausschliel3lich We in verordnet wird; hiernach scheint 
also die herrsehende Sehulmedizin den Weingeist entweder, seiner erhitzenden 
Eigenschaften wegen, bei der Pest nieht beniitzt, oder ihn damals iiberhaupt noeh 
nicht als offiziell zulassiges Heilmittel anerkannt zu haben; seine Verwendung 
ware hiernaeh als eine vorwiegend volkstiimliche anzusehen. Aus der grol3artigen 
Sehilderung, die BOCCACCIO im Eingange des "Dekamerone" von der (1348 aus dem 
Orient zuerst nach !talien eingesehleppten) Pest gibt, ist zu ersehen, dal3 der un
besehrankte Genul3 geistiger Getranke, "ohne Maal3 und Ziel ", der grol3en Menge 
als eines der siehersten Vorbeugungs- und Heilmittel ersehien» 

4) GILDEMEISTER-HOFFMANN: A. a. 0., S. 34, 100. 
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standteiles auf den Weingeist ubertrug, habe ich zuerst in einigen 1908 
und 1909 zu Halle a. S. gehaltenen Vortragen nachgewiesen1) und dabei 
auch die zugehorigen Belegstellen angegeben. Ais spater Herr Dr. 
P. RICHTER diese von mir erbat, hatte ich das betreffende Blatt nicht 
zur Hand 2) und verfugte nicht uber die Zeit, sie neu herauszusuchen, 
weshalb ich ihm leider nicht dienlich sein konnte; desto mehr Dank bin 
ich ihm dafur schuldig, daB er, gelegentlich seiner eigenen Anfuhrung 
einiger wichtiger Stellen, den Anspruch auf Priori tat in offenster Weise 
ablehnte 3). Ich benutzte nun den hier gebotenen AnlaB, urn die Belege 
zusammenzustellen und bemerke, daB ich sie aus anderen Ausgaben 
schopfte, wie Herr Dr. P. RICHTER, und im folgenden mit Bd. I und II 
die beiden Foliobande der chemischen und astrologischen "Opera", 
ed. HUSER, StraBburg 1603, bezeichne, und mit Bd. III den Folioband 
der "Chirurgischen Bucher und Schriften", ed. HUSER, StraBburg 1618. 
DaB von diesen Werken einige mehr oder weniger entstellt, andere ganz 
untergeschoben sind, ist allgemein bekannt. 

DaB Alkohol eigentlich ein feines Pulver bedeutet, weiB PARACELSUS 
sehr wohI 4): "Antimon wir,d zum allerbesten in das Alkool verwan
delt"5), ein Rost ist fein wie Alkool 6), Pulver werden "subtil wie Alkool" 
hergestellt 7), u. a. solche von Metallen 8), von Salz und Salmiak 9), 
Von Tartarus (meist = Weinstein 10), von Alkali ll ), von Manna, Mehl 
und anderen organischen SubstanzenI2 ); A1kohol ist "das Subtileste eines 
jeglichen Dings"13). 

Anstatt des Weines, mit dem £ruher die Krauter in "verpapptem" 
GefaB im Wasserbad ausgesotten wurden 14), benutzt man jetzt den 
Weingeist, den man darstellt, indem man alten roten Wein nebst Schwefel, 
Atzkalk und AuripigmentI5) aus einer "olla devitreata" (einem glasierten 
GefaB) "per alembicum rosaceum" (durch den Rosenwasser-Alembic) 
destilliert, und in den getaucht ein Finger oder ein Gewebe (pannus) 
wie ein Licht (ut candela) verbrenntl6). Er heiBt gebrenntes Wasser I7 ), 
gebrannter We in 18), brandter, branten oder brent en Wein I9 ), Branten
wein 20), Brandtwein 21), Brentenwein 22), Brenterwein 23), Brentwein 24), 

1) Siehe Chemiker·Zeit. 1909, S. 615 u. 1233. 
2) Ich hatte es in einen falschen Band gelegt. 
:1) RICHTER: A. a. 0., S. 448, 452. 4) I, 167. 5) III, 104. 6) II, 94. 7) II, 84. 
8) I, 901, 902. 9) I, 949. 10) I, 190, 735, 750, 758. 11) I, 439. 

12) I, 651, 783, 906. 13) I, 178. 14) III, 23. 
15) Diese und dergleichcn Zusatze erhielten sich noch lange Zeit. LIEBAU"T 

verlangt in den ,,4 Livres des Secretz" (Paris 1573) "Iaut R. BACON" zwei Sorten 
Schwefel oder Orpiment (Schwefelarsen), Armoniac (Salmiak), Weinstein und 
Saipeter, oder "Iaut ALB. )IAGNus" Schwefel, grobes Saiz, Atzkalk und Weinstein 
(DUJARDIN: A. a. 0., S. 65, 102). Ahnliche Vorschriften finden sich bis tief in das 
Ii. ,Tahrhundert hinein (GILDEMEISTER.HoFFMANN: A. a. 0., S. 67). 

16) III, 703. 17) III, 23. 18) III, 45. 19) III, 55, 167, 169, 314. 
20) I, 604; III, 51, 367. 21) III, 140. 22) III, 154. 23) I, 876; III, 155. 
24) III, 522. 
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"Weinsgeist, del' trunken macht"I); ferner aqua vitae 2), aqua vitae 
rectificata odeI' circulata 3), substantia vini 4), magisterium vini 5), 
essentia vini 6), quinta essentia vini 7), Elixir vini 8), spiritus vini 9), 
spiritus aqua vitae 10), vinum ardens ll), vinum ardens purificatum 12), 
vinum ardens correctum I3 ). Wenn aus dem vinum ardens das restliche 
Wasser und die "faeces" (Unreinigkeiten, Riickstande) abgeschieden 
werden, entweder indem man zunachst den Wein ausfrieren lal3t14), 

wobei die besten Teile im Ungefrorenen in del' Mitte verbleiben, oder 
indem man vom fertigen Weingeist nul' eine gewisse kleine Menge ab
destilliert I5), so ist das erhaltene vom Phlegma gereinigt (mundatum 
a phlegmate) uncl vom Wasser befreit, daher sozusagen ausgetrocknet, 
. ,exsiccatum" 16); diesel' feinste, lauterste, vollig verbrennbare Weingeist 
ist erst del' wahre und eigentliche "vinum ardens"17), del' Alcohol vini I8 ), 
Alcool vini I9 ), Alcohol vini exsiccati 20), Alcohol vini essentificati 21), 
vinum essentificatum per AlcooI 22), Alcohol vini correcti 23), Alcohol 
correctus 24), wohl alcolirter Brantenwein 25), und del' Anwendungen dieses 
Alcohol odeI' Alcool vini sind geradezu unzahlige 26). 

Herr Dr. RICHTER ist del' Ansicht und legt auf diese besonderen 
Wert 27), dal3 PARACELSUS, del' kein Arabisch verstand, den alten Terminus 
"Alcohol" irrtiimlich fiir gleichbedeutend mit etwas besonders Feinem 
und Reinem auffal3te, wahrend das arabische "Kuhul" in Wirklichkeit 
etwas Ausgetrocknetes, daher ein zartes, trocknes Pulver (wie die Augen
schminke aus Schwefelantimon) bedeute. Die oben angefiihrten Zitate 
rechtfertigen indessen den Schlul3, dal3 P ARACELSUS diese letztere und 
urspriingliche Bedeutung sehr wohl kannte und den reins ten Weingeist 
nul' deshalb "Alcohol" benannte, wei I er ihn fiir das "Subtileste des 
Dinges", in diesem Faile des Weines, ansah 28 ). Ganz entsprechend 
aul3ern sich auch einige seiner unmittelbaren Anhanger und Nachfolger. 
BODENSTEIN z. B. sagt 157.'5 im "Onomasticon Theophrasti Paracelsi": 
-------

1) I, 532. 2) I, 983. 3) I, 512. 4) I, 812. 5) I, 812, 821. 
6) I, 188; III, 185, 295. 7) I, 821; III, 736. 8) I, 812. 
") I, 812; III, 102, 136, 380. 10) I, 320. 11) I, 445, 512; III, 453, 468. 

12) I, 799. 13) I, 171. 
14) Dicses Verfahren bezeichnet B. PORTA als von PARACELSVS selbst erfunden, 

in Italien abel' leider meist nicht anwendbar. 
15) I, 426, 812; III, 736. 16) I, 176, 190. 17) III, 607, 618. 
1") III, 306, 364, 389. Ganz unrichtig ist also die, u. a. bci DUJARDIN zu findende 

Angabe, man habe erst in spater Zeit, und zwar in England, "Alcohol" statt 
"Alcool" geschrieben, wei I 00 im englischen wie u ausgcsprochen werde. 

19) III, 455, 457, 468. 20) T, 190, 470-474, 870, 874. 21) I, 468. 
22) I. 468. 23) I, 447, 459, 982, 983. 24) I, 875. 25) T, 604. 
26) I, 367, 441, 448, 450, 456, 459, 468, 469, 604, 847, 862, 872, 875, 876, 

935, 983, 989, 1072, 1081. 
27) A. a. 0., 452. 
2H) Daher sprich't er auch von reinstem, scharfstem Essig als "Alcohol aceti"; 

Essig = quinta essentia findet sich auch in BRVNSCHWYKS Destillier-Buch (GILDE
MEISTER-HoFFMANN: S. 46). 
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"Alcohol" ist ein unfiihlbares Pulver (pulvis sine tactu), das allerfeinste 
Pulver jeder Substanz, "Alcohol vini" abel' ist vinum correctum, ein 
vinum ardens, so rek.tifiziert, daB er beim Verbrennen keinerlei li'euehtig. 
keit zuriickIaBtI); ebenso heiBt es in DORNS "Dietionarium Theophrasti 
Paracelsi" von 1584: "Alcol, Alcool, Alcohol" ist ein in feinsten Staub 
iibergefiihrtes Pulver (pulvis in minutissimum poIIinem factus), "Alcohol 
vini" abel' ein gereinigtes aqua ardens, ein vinum correctum, ein bloBer 
Geist, spiritus vini, del' berauseht und (wegen seiner volligen Fliichtig
keit) aueh "Sal Mereurii" genannt wi I'd 2). In letzterem Sinne spricht 
auch ANGELO SALA (1576-1637) in seinen urn und naeh 1600 verfaBten 
Schriftcn ebenfalls vom "exaltare" (Erhohen) des spiritus vini zum 
Alcohol, dem Alcohol vini fortissimi, del' quinta essentia alcolisata, del' 
man eine gleich verfeinerte Essenz aus dem Bernstein odeI' Magnet, die 
die Krafte diesel' Mineralien in ahnlich gesteigerter Weise enthielte, 
nicht zur Seite stellen kann 3). Auch OSWALD CROLL empfiehlt in 
seiner "Basilica chymica" von 1608 zur Extraktion von Krautern den 
"Alcohol vini sine phlegmate" , Alcohol vini, Spiritus alcoholisatus, 
Spiritus vini alcoholisati 4). Diese Anfiihrungen und auch einige andere 
von Herrn Dr. RICHTER gegebene 5 ) lassen meines Erachtens ersehen, 
daB sich auch die genannten Autoren iiber den Unterschied zwischen 
Alcohol = "feinstes, zartestes Pulver" und Alcohol = "gelautertes 
reinstes Produk.t" ganz klar waren und daB die Etymologie "kuhul" 
= "Eintrocknen" nicht von Belang dafiir gewesen sein kann, daB die 
paracelsische Neuschopfung "allgemeine Anerk.ennung" fand 6). Von 
einer solchen kann man eigentlich auch nicht wohl sprechen, da zwar 
die Angehorigen del' paracelsischen Schule und auch einige auBerhalb 
diesel' Stehende, das Wort annahmen und in vereinzeltem Gebrauche er
hielten, so daB es nicht wieder ganz vergessen wurde, die eigentliche 
Einfiihrung in die Wissenschaft abel' erst 1787 durch die neue Nomen· 
klatur LAVOISIERS und seiner Mitarbeiter erfolgte. Die "Methode de 
nomenclature chimique" von LAVOISIER, MORVEAU, BERTHOLU;T und 
FOURCROY bezeichnet das Wort "Alcohol" als geeignet, das schon lange 
gefiihlte Bediirfnis nach einer "denomination exacte" (genauen Bezeich
nung) des Weingeistes und seiner Verbindungen zu befriedigen, urn so 
mehr, als es schon einmal, namlich seitens del' "alten" Chemiker, zur 
Bezeichnung des griindlichst gereinigten (Ie plus reetifie) Weingeistes 

1) Basel 1875; S. 2, 30; Darstellung durch Ausfrieren, S. 5. 
2) Frankfurt 1584; S. 14, 82, 91. 
3) Opera. S. 101, 628, 701. Frankfurt 1647. 
4) Basilica chymica. S. 221, 252, 254, 267. Genf 1631. 
5) A. a. 0.,449 ff.; des LIBAVIUS (1597) "vinum alcalisatum" ist k e i n Druck

fehler, vielmehr heiBt der .. per suum salem" (= dureh sein Salz, d. i. dureh ge· 
brannten Weinstein, kohlensaures Alkali) verstarkte Wein so schon in Schriften, 
die dem ARNALDUS VON VILLANOVA und LULL zugeschrieben werden. 

6) A. R. 0., S. 452. 
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angewandt worden sei!). - Da librigens, nach mil' frliher gewordenen 
Mitteilungen hervorragender Orientalisten, die fragliche Etymologie, wic 
sie bei den alteren Autoren vorkommt 2), liberhaupt auf schwachen 
Flil3en stehen solI, befragte ich dieserhalb neuerdings Herrn Prof. Dr. 
I. RUSKA in Heidelberg, del' sich libel' diesen Punkt VOl' kurzem in dcr 
Fachzeitschrift "Islam" 3) geaul3ert hatte; er war so freundlich, mil' 
zu erwidern, dal3 unbedingt zwei ganz verschiedene Worte VOI'
liegcn, ,,l~ahala" = "ausdorren" und "alko~l" = "die Augenschminke. 
daher das feinste Pulver", und dal3 deren Gleichsetzung sowie die Heran
ziehung des ersteren zur Erklarung von "Alkohol = Weingeist" nur auf 
einer sehr oft yorkommenden Verwechslung beruht, namlich auf dem 
Cberschen del' Stellung des sog. kritischen Punktes, del' sich bei kahala 
unter k, bei ko~l abel' unter h befindet. . 

10. Neue Beitrage zur Geschichte des Alkohols 4 ). 

I. 
Unter dem Titel "Ein Alkohol-Rezept aus dem 8. Jahrhundert" 

veroffentlichte YOI' einiger Zeit Herr Bibliothekar Prof. Dr. H. DEGERING 
in den "Berichten del' Akademie del' Wissenschaften" zu Berlin 5) eine 
Abhandlung, von del' er mil' einen Sonderabdruck zusandte, woflir 
ich ihm gerne auch an diesel' Stelle besten Dank sage. Da ich seinen 
Schlul3folgerungen durchaus nicht beizustimmen vermag, jedoch voraus
setzen mul3, dal3 die groBe Mehrzahl del' Chemiker keine Gelegenheit 
fand, eigenen Einblick in jene Arbeit zu nehmen, so sei zunachst deren 
Inhalt in tunlichster KliI'ze wiedergegeben: 

Am Schlusse del' aus dem wiirttembergischcn PramonstratenseI'
Kloster Weil3enau (gegriindet 1145) herriihrenden Pergament-Hand
schrift Nr. 761/765 des 12. Jahrhunderts findet sich ein Schutzblatt ein
geheftet, zurecht geschnitten aus einem ihrer Blatter und ,"on verschie
denen Handen des beginnenden 13. Jahrhundertes mit medizinischen 
Regeln und Rezepten beschrieben (z. T. in Geheimschrift). Das erstc 
Rezept del' letzten Spalte handelt von "aqua ardens" (brennendem 
Wasser), d. i. Alkohol, und lautet in Dbersetzung (unter Verbesserung 
einiger entstellter Worte): "Aqua ardens macht man wie folgt: Bringe 
in die Cucurbita [die Gurke, das Destilliergefal3 J ein Pfund Wein und ein 
Pfund rotes gepulvertes Salz odeI' auch in einem heil3en gewohnlichen 
Topfe gerostetes, und vier Unzen 6) lebenden Schwefel, und vier [UnzenJ 
Weinstein (tartaI'i), die Du den Besagtenbeifiigst, und setze den Deckel 

1) Methode. ... S. 73. Paris 1787. 2) RICHTER: 449ff. 3) Bd. 4, S. 162. 
4) Chemiker-Zeit. 1917, S. 865. 
6) Akad. d. Wissensch. Bd. 36, S. 503. Berlin 1917. Sitzung vom 19. Juli. 
6) Das Zeichen ~ bcdeutet, nach freundlicher Mitteilung von Herrn Geh.-

Rat Prof. Dr. K. St:DHOFF, Un z e und nicht Dr a c h m e. 
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(ventosa) auf. Das Wallrige (aquositas), das durch die Nase des Deckels 
(nasum ventosae) herabfliellt, sammIe (colligatur); damit durchtrankt 
wird ein Tuch eine Flamme bewahren (servabit), ohne Verlust an Sub
stanz. Damit aber solches Wasser lange so wirksam aufbewahrt werden 
kann, bringe es in ein Glasgefall ohne Poren, das einen engen Hals hat, 
[bringe] in diesen 6-7 Tropfen 01, und mit Wachs bedeckt wird es gut 
aufbewahrt. Wenn Du es aber verwenden willst (experiri), so losche 
(exstingues) in ihm lebendigen Schwefel, und von solcher Beschaffenheit 
wird es mit Vertrauen verwendet (confidenter experietur)". - Dieses 
Rezept erweist sich im ganzen als iibereinstimmend mit dem schon 
1855 von PUCCINOTTI in seiner "Storia della medicina" aus einem Kodex 
Von San Gimignano abgedruekten, der nach diesem Forscher aus dem 
12. Jahrhundert stammt 1). 1m einzelnen aber zeigen die Dberliefe
rungen von San Gimignano (G.) und Weil3enau (W.) merkliche Ab
weichungen; diese, sowie besonders gewisse zu vermutende Fehler, 
liefern DE GERING die seiner Ansicht gemall sicheren Anhaltspunkte fUr 
den Nachweis, dall letzten Endes beide auf eine gemeinsame, in sog. 
"insularer Schrift" geschriebene Vorlage des 8. Jahrhundertes zuriick
gchen, allerdings gewill nicht unmittelbar, sondern jede vermoge einer 
Reihe von Zwischengliedern 2). Auf Grund beider Fassungen, jedoch 
unter engerer Anlehnung an W. 3), unternahm nun DEGERING eine Wieder
herstellung des urspriinglichen Iateinischen Textes und gelangte dabei 
zu einem Ergebnisse, das, ohne in der Sache wesentlich Neues zu bieten, 
doch im Wortlaute'von jenem beider Vorlagen oft erheblich abweicht 4); 

die gewahlten Lesungen bediirfen deshalb besonderer Begriindung. Diese 
eingehend wiederzugeben, ist an vorliegender Stelle natiirIich aus
geschlossen, es kann vielmehr nur eine Vbersicht der wichtigsten Punkte 
geboten werden, und zwar moglichst mit den Worten des Verfassers: 

1. W. spricht vom Zusatze besten (perfecti), G. von dem gepulverten 
(pulverisati) Salzes zum DestiIlations-Gemische; da nun perfecti nach 
DE GERING "sinnlos" ist 5), so mull die falsche Lesung aus der richtigen 
"pulverisati" entstanden sein, indem pulveri- irgendwie zu per- wurde 
und -sati zu -fecti; die Verwechslung von s und f, sowie von (sog. offenem) 
a und ec ist aber leicht moglich, wenn es sich urn vor- oder friih-karo
Iingische Schriftarten handelt. Ebenso erklaren sich die unmittelbar 
foIgenden Worte "item et" (und auch) bei G., gegeniiber "aut etiam" 
(oder auch) bei W., durch falsche Auflosung von Kiirzungsformen, die 
in jener Schriftart iiblich waren. 

1) Uber diese Vorschrift, die zuerst wieder RICHTER der Vergel'senheit ent
riB ("Arch. f. d. Gesch. d. Xaturwiss. u. d. Technik", Bd.4, S.444), vgl. meine "Bei
trage zur Geschichte des Alkohols" (Chemiker-Zeit. 1913, S. 1313 ff.; dicses 
Buch S. 80). leh muB voraussetzen, daB die Leser diese Abhandlung ken n e n 
und zwecks Vergleichung der folgenden Ausfiihrungen z u r Han d n e h men. 

2) A. a. 0., S. 505. 3) Ebenda, S. 510. 
4) Ebenda S. 507. 5) Ebenda S. 507. 
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2. Den in W. erwahnten Zusatz Von 4 Drachmen "lebendigen Schwe
fels" (sulfuris vivi) zum Destillations-Gemische hat G. jedenfalls durch 
Versehen ausgelassen, da er schon bei HIPPOLYTOS und auch bci MARCUS 
GRAECUS bezcugt ist. [Die Bezeichnung des Salzes als "gewohnlichen", 
communis, in G., hat hingegen DEGERING als "fur den Sinn nicht not
wendig" gestrichen, abwohl sie das Rezept 1 des MARCUS GRAECUS 
ebenfalls bezeugtl).] 

3. Der nachste Satz, beginnend mit dem Aufbringen des Deckels 
(ventosa) auf die Cucurbita [Gurke = Destillations-Gefal3], soll in W. 
und in G. Liicken aufweisen, vermutlich verursacht durch Fehler, dip 
schon der Schreiber des Urtextes beging; W. hat sie schonend auszufullen 
getrachtet, G. "nicht ohne Geschick, aber doch greifbar falsch, ... durch 
Veranderungen ... und Umstellungen"2), die DEGERING wieder ruck
gangig zu machen versucht. Besonderen Anlal3 zur Verwirrung scheint 
die Stelle des Urtextes geboten zu haben, die davon sprach, daB beim 
Anziinden eines in das abdestillierte Wasser [d. i. den dunnen Weingeist] 
getauchten Stuckes Leinen, "pannus lini", eine Flamme entsteht, ohnp 
daB doch das Leinen verbrennt [weil es yom ruckstandigen Wasser 
durchtrankt bleibt]; statt "pannum lini", wie es das Rezept 2 des MARCUS 
GRAECUS bewahrt hat, schreibt hier W. das unverstandliche "parum 
aliquis" und G. scheint ebenso gelesen zu haben. Stand aber urspriing
lich, was nicht selten vorkommt, statt pannus panus mit nur einem n. 
und statt des Nominativs panus der Akkusativ panum, so war diesel' 
in insularer Schrift sehr leicht mit parum zu vcrwechseln, und aus lini 
(Leinen) mag der Weg iiber das gelaufigere ligni (Holz) zu aliquis gefuhrt 
haben. 

4. Die einmal eingerissene Unklarheit gab W. auch noch den AnstoB. 
zu schreiben "servabit flammam sine perditione substantiae", "es (das 
Leinen) wird eine Flamme bewahren (erhalten) ohne Zerstorung seiner 
Substanz". Bei MARCUS GRAECUS steht namlich "praestabit", "es wird 
zeigen (darbieten)", woraus sich "die sichere Wiederherstellung" yon 
servibit (es wird dienlich sein. taugen) statt servabit ergibt; denn diese 
vulgar-lateinische Form "mul3te einem in den karolingischen Kloster
schulen gebildeten Schreiber natiirlich als ein verbesserungswurdigeo; 
Versehen seiner Vorlage erscheinen, zu dessen Veranderung er sich be
rechtigt und verpflichtet fiihlte, ... obwohl sie freilich den urspriing
lichen Sinn des Satzes vollends verschob". Diese "so wiedergewonnene 
Form seryibit gibt uns nun aber, in gleicher Weise wie die Palaographie. 
den Beweis, ... dal3 die Niederschrift del' ursprunglichen Vorlage . . . 
in die Zeit vor del' durchdringenden Wirkung der karolingischen Renais
sance gesetzt werden mul3, also mindestens in die Mitte des 8. JahI'
hundert.s 3). 

1) Siehe dieses Buch S. 81. 2) DEGERING: S. 509. 
3) DEGERING: S. 510. 
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3. Das Aufbewahren des "Wassel's" soll "in vase vitreo non poroso" 
geschehen, "in einem GlasgefiWe, das nicht poros ist"; obwohl die Worte 
in W. und G. vollig gleich lauten, ist doch zu vermuten, dall bcreits 
die Urschrift eine Auslassung aufwies und del' Satz anfanglich lautete 
"in vase yitreo, aut in testeo non poroso", "in einem Glasgefall odeI' 
in einem nicht porosen [d. i. glasierten] Tongefa13", da es "poroses 
Glas, ... d. h. infolge Capillaritat wa;,serdurchlassiges, nicht gibt". 

6. ~ach W. solI man in das Gefall odeI' in seinen engen Hals (os 
strictum), 6-7 Tropfen 01 bringen und es "mit Wachs bedeck,t" (cera 
coopertum) aufbewahren, wahrend G. statt ,)-6 Tropfen 01 auch 
.,dragmae quatuor zaccari" [4 Drachmen Zuck,er = 17,28 g] zulallt. 
Dall in G. die "Verstopsclung des :Flaschenhalscs mit Wachs fehlt und 
,;tatt dessen cin zweiter Luftabschlull mit Zuck,erlosung statt 01 vor
geschlagen wird", ist abel' "sachlich falsch und unmoglich", auch "prak,
tisch ganz unausfUhrbar", "denn es k,ann sich selbstyerstandlich nul' um 
Zuck,erlosung handeln" und "der Zuck,er wiirde auf dem Alk,oholgemisch 
nicht schwimmen, sondcrn sofort zu Boden sirlk,en und sich dann all
mahlich in demselben verteilen". Mit griillter Wahrscheinlichk,eit k,ommt 
also auch hier nul' eine irrtiimliche Lesung des vorkarolingischen Textes 
in Frage: in W. fehlt namlich das Gewicht des Wachsstopsels, das 
.,freilich liberfliissig ist, ... abel' trotzdem ursprlinglich ... angegebcn 
gewesen sein k,ann", und zwar mit "drachmis quatuor cerae"; "nimmt 
man nun weiter an, ... dall urspriinglich in Gewichts- und Zahl-Zeichen 
~llli cere stand, daB ein Schreiber dies am Rande odeI' zwischen den 
Zeilen in Worten wiederholte, und daB ein sachunkundiger Abschreiber 
beides zu dragmis quator ~ Ii cere zusammenfiigte, die Wiederholung 
abel' nicht verstand, so k,ann er das Zeichen ~ fUr z gehalten und hier
nach sich das naheliegende Wort zaccari zusammengelesen haben". 

7. Ganz besondere Schwierigkeiten bietet die Wiederherstellung des 
SchluBsatzes, obwohl sein Inhalt aus den Angaben des MARCUS GRAECUS 
(2. Rezept) einwandfrei hervorgeht, indem diesel' sagt, "das zuerst liber
gehende Wasser ist gut und brennbar (bona et ardens), das letzte abel' 
nlitzlich in del' Medizin (utilis medicinae), und das erste gibt auch ein 
treffliches Collyrium fUr gewisse Krank,heiten del' Augen"; man ersieht 
namlich hieraus, daB nul' del' zuletzt libergehende alk,oholarme Teil 
innerlich angewandt wurde, del' erste, alkoholreiche, abel' in del' Regel 
nul' als Feuerwasser ... odeI' nur auBerlichem Gebrauch diente, ... was 
sich freilich spateI' andert, . . . wie die Auslassungen des ALDEROTTI 
beweisen". Als Probe dient nach W. das "Loschen" (exstinguere) von 
brennendem Schwefel (sulfur vivum ignitum), das nach Versuchen 
BECKMANNS "liber den ganzen Destillationsvorgang unter Zugrunde
legung del' Angaben unserer Rezepte" nul' gclingt, wenn del' Weingeist 
hochstens 35 Vol.-% Alk,ohol [demnach 65% Wasser] enthalt. Die Er
kenntnis, daB del' hohere Wassergehalt das "Loschen" bedingt, "darf 
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und kann man von den Chemikern des Altertums und des friihf'n Mittel
alters fiiglich nicht verlangen"; als Wesentliches abel' lehrt. diese Schwefel
probe, "daB sie mit den in unserem Rezepte genannten Destillations
Einrichtungen einen Alkohol von mehr als 35% zu gewinnen imstande 
gewesen sein mii8sen." Insoweit zur Erzielung dieses Erfolges eine 
Kiihlung del' Dampfe el'fol'derlich ist, "darf man diese in primitiverer 
Art [als bei ALDEROTTli ... unbedenklich auch schon fiir friihere Zeit en 
voraussetzen, auch wenn in den Quellen davon nieht am;driicklich die 
Rede ist "1). Gegeniiber del' deutlichen Beschrl'ibung del' Schwefel
probe in W. ist del' Wortlaut ,-on G. sichtlich ,-erclerbt; geliiseht werden 
hier "sulphuri tres p. ", also wohl "tres partes" = .,dl'ei Teile Schwefel", 
ohne daB zu ersehen isL wovon dies drei Teile Olein so II en ; ferner steht 
statt "ignitum" (brennend) <lao; mindestens iiberfliissige :Flickwort "igitur" 
(also). Es erscheint daher auch "viillig sichel"', daB del' insulare Ur
text ",-i,-mll" zeigte, aus dem, vielleicht iiber clie entstellten Formen 
vibum und vipum, die I' p = .,tres partes" entstanden; clas "ignitum" 
seiner eigenen Vorlage gab abel' sehon diesel' Text selbst il'l'tiimlieh 
dureh "igritum" wiedel', aus clem dalm G. "igitur" odeI' "igitur eum" 
machtc, - welches cum wohl VOl' "cxstingues" zu erganzen ist. Die 
letzten Worte des SchluBsatzes bleiben unsicher und unklar, obwohl vor
gezogen wurde, "das stiirende et. in aqua umzuandern". 

II. 
Wenn Verf. hofft, "durch diese seine Untersuchung ... clie gewahlte 

Uberschrift gerechtfertigt zu haben", so befindet er sich meines El'
aehtens in valli gem Irrtume und es liegt nunmehr mil' ob, die Gl'iinde 
fUr diese Behauptung zu erortern. Bei cliesem Anlasse bin ieh del' Saehe 
halber geniitigt, zugleich auf einige Vnriehtigkeiten einzugehen, del'en 
mich DEGERING bezichtigt: 

1. PlJCCINOTTI setzte den Kodex von San Gimignano in das 12. Jahr
hundert, "wogegen LIPPMANN Bedenken erhebt, zu denen die genaue 
Besehreibung PUCCINOTTIS nicht die geringste Veranlassung gibt; 
... nichts berechtigt uns, seine Lesungen in irgendwelchen Einzelheiten 
anzuzweifeln, ... r unci anzunehmen, daB er 1 irgend etwas aus seiner 
Vorlage unrichtig wiedergegeben haben sollte'·2). Niehts von ailed em 
habe ich abel' behauptet; ich erwahnte lediglieh, daB nach Mitteilung 
PAGELS, des inzwischen vcrstorbcnen hcn-orragenden Historikers del' 
Medizin, "PUCCINOTTI cine gewisse Vorliebe verrate, einheimischen 
Entdeckungen und Dokumentcn ein moglichst hohes Alter zuzuschreibcn, 
... wcshalb cine Nachpriifung jcdenfalls wiinschenswert wlire'·3). Eine 
solchc suchte seither DIELS anzubahncn, doch war del' Verblcib del' 

1) DEGERING: ~. 514. 2) DEGERING: S. 505. 
3) Dieses Buch ~. 80; auch RICHTER spricht von G. nur als "wohl dem 

12. Jahrhundcrt angehorend" (a. a. 0., S. 444). 
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Handschrift nicht mehr zu ermittcln 1 ). - Nicht andel's als DIELS erging 
es indes schon VOl' etwa 60 Jahren DE RENZI, dem Herausgeber des be
ruhmten Sammelwerkes "Collectio Salernitana". Herr Geh.-Rat Prof. 
Dr. K. SUDHOFF, den ich urn nochmalige Vergleichung einer Stelle 
des MARCUS GRAECUS-Textes bat, von dem sein Leipziger "Institut 
fUr Geschichte del' Medizin" eine Photographie besitzt (s. unten), machte 
mich namlich bei diesem Anlasse in hochst dankenswerter Weise auf 
eine wichtige, bisher anscheinend vollig ubersehene Tatsache auf
merksam: im 5. Bande del' "Collectio", del' 1859 zu Neapel erschien, 
veroffentlichte DE RENZI das "Compendium" und die "Tabulae" des 
sog. MAGISTER SALERNUS, del' bald nach 1167 verstorben ist 2) und in 
diesem "Compendium" findet sich als N r. 47 3 ) ein Rezept "Qualiter 
aqua ardens fiat" (Wie man brennbares Wasser macht), das in allem 
Wesentlichen mit W., also auch mit G., ubereinstimmt. Bei 
Durchsicht von Bd. 5 fand ich, daI3 RENZI bereits die Zugehorigkeit 
gewisser Bruchstucke des "Compendiums", die allein ihm fruher zu
ganglich gewesen waren, zu PUCCINOTTIS Kodex von San Gimignano 
erkannte, daI3 ihm diesel' abel' schon damals aus unbekannten Grunden 
"nicht erreichbar" blieb; erst aus dem Nachlasse des Arztes und For
schers BAUDRY DE BALZAC (gest. 1848) empfing er den Text des "Com
pendiums" und del' "Tabulae", festgestellt durch Vergleich von vier 
in Paris vorhandenen Manuskripten 4). 

Das Rezept 47 lautet hiernach: "Aqua ardens macht man nach Art 
des Rosenwassers wie folgt: Bringe in die Cucurbita ein Pfund (weWen 
odeI') roten Wein, ein Pfund lafrikanisches ?5)] schwarzes gepulvcntes 
Salz (nigri pulverisati) odeI' auch (aut etiam) in einem gewohnlichen 
Topfe gerostetes Salz (costi: wohl statt tosti odeI' cocti), 4 Unzcn lebenden 
Schwefel (unzias sulphuris vivi), 4 Unzen Weinstein (tartari), die Du 
in die Cucurbita dem besagten Weine zufUgst, und setze den Deckel 
auf, und das durch die Nase des Deckels herabflieI3ende WaI3erige 
sammIe (aquositas colligatur), und ein von diesem WaI3erigen durch

. tranktes Tuch wird eine }<'lamme bewahren, ohne Schaden zu nehmen 
(a qua aquositate pannus intinctus servabit flammam illesus). Das
selbe tut Baumwolle (idem facit bonbax) ohne Verlust an Substanz 
(sine perditione substantiae). Damit abel' solches Wasser lange (diu) so 
wirksam aufbewahrt werde (cum tali effectu sen'etur), bringe es in ein 
GlasgefaI3 ohne Poren (non poroso), das einen engen Hals hat, bringe in 
diesen 6 odeI' 7 Tropfen en und bewahre es reichlich mit Wachs bedeckt 
(et cera fortiter coopertum servetur). Wenn Du abel' dieses Wasser an
wenden willst (experiri), so IOsche in ihm brennenden Schwefel drei-

') DEGERIXG: S. 505. 
2) RE!o!ZI: Bd. 5, S. 408; vgl. iiber seine Lebenszeit S. 199, 353, 407; 210, 222, 
") Ebenda S. 214. 4) Ebenda S. 499 ff. 
5) Von .,sal affricum" spricht der :Magister SALERl\TS auf 8. 220. 
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oder viermal (in eadem extingues, ... ter vel quater), und den Inhalt 
kannst Du an wenden (contentum poteris experiri)." 

Das Vorkommen dieser Anweisung im "Compendium" ist merk
wiirdig und auffallend. Es gehen ihr eine gro13e Anzahl rein medi
zinischer Rezepte Voraus, so noch als Nr. 45 das zu einem Abfiihrtranke 
(aqua laxativa), in dem sich vorgeschrieben findet, man Rolle die ab
fiihrenden "Species" mit Wasser ganz so behanqeln wie die Rosen bei 
Anfertigung des Rosenwassers, "und das sammcln, was durch die Nase 
des Gefa13es, die in den Deckeln angebracht ist, herabflie13t·· (et quod 
defluit per nasum vasis in ventosis colligatur1 ). Da nun Nr. 48 mit 
Rezeptcn fiir abfiihrende und harntreibende Wasser (aqua laxativa, 
hydragoga) fortfahrt, wahrend vom Weingeiste fernerhin mit keinem 
Worte mehr die Rede ist, so empfangt man den Eindruck, als waren, 
ankniipfend an die Erwahnung des Roscnwassers in Nr. 45, erst nach
traglich die Nummern 46 und 47 eingeschaltet worden, die vom Destil
lieren des Rosenwassers und wieder hieran anschlieBend vom Destillieren 
des Alkohols handeln. Die Nr. 46 fiihrt den Titel "Quae aliter fiat 
aqua rosacea", "Wie man auf andere Art [durch Destillation statt durch 
Maceration?]2) Rosenwasser macht" und lautet 3) : 

"Rosenwasser macht man wie folgt: nimm 6 Pfund Rosen, bringe 
sie in die Cucurbita, fiige ihnen 4 Unzen Wasser bei, setze auf die Cucur
bita den Deckel (ventosa); stelle sie auf gelindes Feuer, und wenn die 
Rosen abzudunsten beginnen, so wird sich der Dunst verdichten, und 
weil er keinen freien Abzug hat, wird er in etwas WaBriges iibergehen, 
und dieses WaBrige tritt durch die Nase des Deckels heraus. und dieses 
Rosenwasser sammIe sorgfaltig (collige), und bewahre es fiir den Ge
brauch." [Es folgen dann noch Angaben iiber die Darstellung von 
Veilchenwasser, abfiihrcnden und stopfenden Tranken, aqua laxativa und 
stiptica, sowie einige nicht streng zur Sache geh6rige Bemcrkungcn 4). 

1) RENZI: Bd. 5, S. 214. 
2) Uber Darstellung von Rosen· und Veilchenol durch ~Iaceration mit OJ 

s. das Rezept Nr. 60, ebenda S. 216. 
3) Ebenda S. 214. 
4) Magister BERNARDUS DER PROVENCALE, ein t:>chiiler des :Magister SALERNUS, 

besprieht in seinem "Commentar" zu den "Tabulae" die Destillation von allerJei 
Bliiten mit Wasser in der Cueurbita und sagt dabei ebenfalls " ... quod per 
nasum eueurbitae destillabit" (ebenda S. 292). Er erwahnt ferner, dail man 
Meerwasser in der Cucurbita versiiilen konne (duleorari), denn was "per nasum 
distillabit" sei s ii il e s Wasser (ebenda S. 311); diese Beobaehtung war also im 
Okzident urn 1200 immer noeh sehr neu. - Von Interesse ist die angesehlossene 
Bemerkung, es lasse sieh so auch Wein "agrificari"; dieses sonst unbekannte 
Wort, das (auch nach SUDHOFFS Meinung) keinesfalls "entsauern" bedeuten kann 
(etwa durch Abdestillieren fliichtiger Saure aus umgeschlagenem Wein), erinnert 
namlich an das "albificari" (weiil machen, entfarben) des roten Essigs bei dem 
spanisch.arabischen Arzte ABULKASIM (912- 1013 ?). 1m sog. "Servitor" (an· 
gedruckt an "MESUE Opera", S. 281, Venedig 15iO; vgl. meine "Abhandlungen 
und Vortrage", Bd. 2, S. 208, Leipzig 1913) beschreibt dieser die emwandlung 

v. Lippmann, Beitra!(e. 8 
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BAUDRY DE BALZAC erklarte nur die "Tabulae" flir des MAGISTER 
SALERNUS eigenes Werk, das "Compendium" aber fur eine Zusammen
stellung seiner SchUler, wie u. a. schon die Erwahnung der "Pillen des 
MAGISTER SALERNlTS" zeige 1); DE RENZI halt dies en Zweifel flir zu 
weitgehend, gibt aber zu, daf3 Manusk,ripte solcher Art reich an mannig
faltigen Interpolationen, Varianten und Abanderungen zu sein pflegen 2). 
Bei den vier Pariser Handschriften scheint dies in besonders hohem 
Grade zuzutreffen, denn das RENzIsche Inhaltsverzeichnis des "Com
pendium" weist nur 43 Nummern auf3), der abgedruckte Text aber 
127, die weder nach der Nummernzahl noch ·nach Titel und Gegenstand 
mit jenen des Verzeichnisses ubereinstimmen; im Kodex G. waren, 
nach freundlicher Mitteilung SUDHOFFS yom 13. Ok,t., nur 75 vorhanden, 
und ebensoviele zahlt eine Leipziger Abschrift des "Compendiums", 
die aber das Alkohol-Rezept gleichfalls enthalt. Da die Salernitaner, 
wie (gleich PAGEL) auch SUDHOFF bestatigt, Alk,ohol im ubrigen nie 
anwenden, - nur das eine, an Zusatzen besonders reiche Pariser Manu
sk,ript der "Tabulae" erwahnt einmal den Gebrauch von aqua ardens 
statt Wein -, bleibt die Frage nach Interpolation der betreffenden 
Rezepte vorerst eine offene und k,ann ohne neue eingehende Quellen
studien nicht entschieden werden, urn so mehr als (wie SUDHOFF mit 
Recht hervorhebt) der MAGISTER SALERNUS doch erheblich junger ist 
als die eigentlichen Hauptvertreter der Schule. Der Wortlaut des 
Leipziger Textes unterscheidet sich von den weiter oben erwahnten in 
einigen interessanten Einzelheiten, weshalb er hier, nach einer SUDHOFF 
zu verdank,enden Abschrift yom 17. Okt., gleichfalls (in Dbersetzung) 
wiedergegeben sei: 

"Aqua ardens macht man nach Art des Rosenwassers wie folgt: 
ein Pfund roten allerbesten (peroptimi) Weines, gepulverten roten Salzes 
oder auch (vel etiam) in einem heif3en, gewohnlichen Topfe gek,ochten 
(cocti) und 4 Unzen lebendigen Schwefel, ,und 4 [Unzen] Weinstein 
(tartari), aIle gepulvert, bringe mit den Vorgenannten in die Cucurbita, 
und setze den Deck,el auf (ventosa), und sammIe das aus der Nase des 
D~ck,els auslaufende Waf3rige (aquositas exiens colligatur); in diese 
eingetaucht (intinctus) wird irgendein Tuch (pannus aliquis) aus der 
Flamme heil hervorgehen (salvabitur), ohne Verletzung der Substanz 
und ohne Verlust; damit sich aber ein solches Wasser lange mit dieser 

roten Weinessigs in weiBen durch Destillation und fiigt hinzu, "so kann derjenige 
auch Wein destillieren, der destillierten haben will"; hierbei handelt es sich n i c h t 
um Gewinnung von Alkohol, der den Arabern nachweislich unbckannt war und 
blieb, wohl aber konnten derlei Versuche, roten Wein in weiBen umzudestillieren, 
in den Handen ihrer abendlandischen Xachahmcr zur erst en Entdeckung dcs 
Alkohols fiihren. - (In einer Abschrift aus der Zeit vor 1350 in einem Erfurter 
Kodex heiBt das Wort nach gef. Mitteilung SUDHOFFS "clarificare", also "klaren", 
was aber keinen rechten Sinn liefert, also schon selbst auf Entstellung beruhen kann.) 

1) RENZI: S. 218. 2) Ebenda S. 199 ff. 3) Ebenda S. 202. 
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Wirk,samk,eit (cum huius modi effeetu) aufbewahren lasse, setze es zuriick 
(reponatur) in einem GlasgefiW ohne Poren, mit einem engen Rals, 
in den 5-6 Tropfen 01 gebracht werden, und mit Wachs bedeck,t wird 
es gut aufbewahrt (reservetur). Wenn Du spater (postea) das Wasser 
mit Vertrauen anwenden willst (confidenter experiri), so lOsche darin 
brennenden lebenden Schwefel drei oder viermal (ter vel quater),'. 

2. Meine Dbersetzung der Worte "in vase vitreo non poroso" (die 
ich lateinisch mit beisetzte) durch "in einem fehlerlosen GlasgefaBe'" 
ist naeh DE GERING falsch 1), da "non porosus" nicht "fehlerlos" heiBt, 
sondern "nicht poros", und es poroses Glas gar nicht gibt. DaB die 
Dbersetzung wortlich "in einem nicht porosen GlasgefaBe" lauten miiBte, 
war auch mir nicht unk,lar, ich gab aber den Sinn wieder, auf den es 
ank,ommt: GlasgcfaBe, die infolge technischer Fehler, z. B. Vorhanden
seins von Sandk,ornern in der Schmelze, einzelne Poren zeigen, sind 
namlich auch heute noch nichts Seltenes; es ist demnach nicht an 
"Durchlassigkeit durch Capillaritat" zu denken, sondern einfach an der
lei Poren, also an Fehlstellen, durch die etwas von dem diinnfliissigen 
und leichtfliichtigen Weingeiste austropfeln oder verdunsten k,onnte; 
ein von solchen freies GlasgefaB ist eben ein fehlerloses. Aus 
sachlichen Griinden braucht man also k,eineswegs anzunehmen, daB 
schon in der Urschrift ein Zusatz iiber Tonk,riige (aut in testeo) aus
gefallen sei, selbst wenn zugleich "sein Einsehub ... eine geschraubte ... 
und unangemessene Wortstellung beseitigt"; auch in den sonstigen 
Randschriften, sowie bei MARCUS GRAECUS und ALDEROTTI ist iibrigens 
nur von GlasgefaBen die Rede 2) und selbst betreff alk,oholreicher Weine 
("Weine von viel Substanz") empfiehlt noch SALADIN D'AsCULO (urn 
1450) die alleinige Aufbewahrung in solchen 3). 

3. 1m Rezept 2 des MARCUS GRAECUS soll ich 4) in der Stelle "das 
zuerst ausgetriebene Wasser ist gut und brennbar, was aber zuletzt 
k,ommt, ist nicht brauchbar fiir die Medizin" das "est utilis" (ist brauch
bar), das BERTHELOT anfiihrt, "sinnwidrig" in "non est utilis" (ist 
nicht brauchbar) abgeandert haben 5). Wie ich besonders angab, 
zitierte ich nach dem "berichtigten und bereicherten" Text RICHTERS, 
den dieser Forscher nach einer im "lnstitut fiir Geschichte der Medizin" 
zu Leipzig vorhandenen Photographie des Miinchener Kodex k,ontrol
lierte; in diesem heiBt es aber ausdriick,lich 6), wie SUD HOFF nochmals 
feststellte, "non est uhlis" (ist nicht brauchbar), das Versehen liegt 
also nicht bei mir, sondern bei BERTHELOT. ALDEROTTI sagt ebenfalls, 
daB das Wasser, das mit den ersten Dampfen entweicht, brennbar ist, 
das spater iibergeher:de aber "zu medizinischen Zwecken nicht taugt·' 
(in medic ina nihil valet 7 ), bezeugt also hiumit die namliche Auffassung 

1) DEGERING: S. 512. 2) DieEes Bueh S. 181, 84. 3) Ebenda S. 100. 
4) Ebenda S. 82. 5) DEGERING: S. 512. 6) RICHTER: A. a. 0., S. 446. 
7) Dieses Bueh S. 84. 

8* 
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und keineswegs, wie DEGERING voraussetztl), eine neue, erst spatere 
und veranderte. Da es offenbar die wunderbaren physikalischen Eigen
schaften des "aqua ardens" waren, die AnlaB zu seiner Einfiihrung in 
den Arzneischatz gaben, so ist es auch ganz naturgemiW, daB man vor
ziiglich die zuerst iibergehenden Anteile verwandte, nicht aber die 
letzten, die doch die auffalligste Fahigkeit, die des Brennens, gar nicht 
besaBen. :Ferner steht die Bemerkung des MARCUS GRAECCS, das erste 
[Wasser] gebe auch (etiam) ein treffliches Kollyrium fUr die Augen, 
sichtlich nicht im "Gegensatze" zu seiner vorherigen AusfUhrung, son
dern erganzt sic. DEGERINGS ganze Deutung, die gerade auf die Auf
steHung jenes Gegensatzes zwischen "Feuerwasser" und Medikament, 
zwischen auBerlicher und innerlicher Anwendung hinauslauft, wird also 
durch diese Tatsachcn hinfallig. Es ware doch auch merkwiirdig, wenn 
W. erst vorschriebe, wie man ein "solches Wasser" so aufzubewahren 
hat, daB es seine hervorragendste Eigenschaft, namlich die Verbrenn
lichkeit auf Leinwand, beibehalt (talis aqua ... cum huius modi 
effectu), dann aber im SchluBsatze eine Probe angabe, deren Gelingen 
gerade bewiese, daB es sie verlor, also kein "aqua ardens" mehr ist! 
Der urspriingliche Sinn dieses unsicher und unklar gebliebenen Satzes 
wird sogleich deutlich und verstandlich, wenn man das "exstinguere" 
nicht wortlich als ein "Ausloschen" des brennenden Schwefels nimmt, 
sondern bedenkt, daB nur das gewohnte Bild des "Loschens" in Wasser 
beibehalten wird, aber freilich in einem ganz besonderen, namlich in 
"brennbarem": "Willst Du es [das aufbewahrte Waeser] priifen, so 
losche darin brennenden Schwefel [wobei es Feuer fangen wird], und 
Wasser von solcher Eigenschaft [das sich also unverandert gehalten 
hat] kannst Du mit Vertrauen bcniitzen." Sich von der Giite des Was
sers durch die naheliegende Feststellung seiner Entziindbarkeit zu iiber
zeugen, empfiehlt auch ALDEROTTI 2), ohne abel' die Anwendung von 
Schwefel zu erwahnen. Schwefel und Schwefelfaden standen ja in all
gemeinem Gebrauch; ersteren diirfte jedoch W. empfehlen, wcil cin 
aqua ardens, das das Leinen unverandert zuriicklaBt, jedenfalls noch 
ziemlich alkoholarm ist und nach ALDEROTTI beim Annahern einer 
Kerze (candela) nur "unvollkommen" brennt, also durch eine bedeutend 
heiJ3ere Flamme sicherer und rascher entziidnet wird. Dem Schwefel 
schrieb man iiberdies seit alters her (schon zu des PLINIUS Zeiten) 
einen ungewohnlich hohen Gehalt an "Feuer" zu, er war also zu 
diesem Zwecke besonders geeignet. 

G. spricht iiberhaupt von keiner Feuerprobe mehr, sondern allein 
von medizinischen Anwendungen, und sagt demgemaB (laut RICHTERS 
Wiedergabe) auch gar nicht "damit solches Wasser mit Erfolg ... auf
bewahrt werde" (servetur), sondern "damit solches Wasser mit Erfolg 

1) DEGERING: S. 512. 
2) Siehe den ausfiihrlichen Text im "Arch. f. Gesch. d. Med.". Bd. 7, S. 385. 
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verbraucht [eingenommen] werde" (sumatur1). Die Abkiirzung p im 
Schlu13satze wird als "partes" gedeutet; aber auch wenn dies zutrifft 
und die "tres partes" nicht etwa eine blo13e Entstellung von "ter quater" 
sind, so mii13ten doch diese partes keineswegs eigentliche Teile vorstellen 
(3 TIe. Schwefel waren ohnehin viel zu viel auf 1 Tl. Fliissigkeit), 
sondern k6nnten auch "particulae" = Stiickchen oder Brockchen sein 2), 
wobei der Dreizahl nur ihre allbekannte und allgemeine Vorzugsrolle 
zUkame, "drei Stiicke" also nur soviel besagten wie "einige". Das 
.,extinguere" ist jedoch auch hier nicht wortlich zu nehmen, vielmehr 
in noch weiter iibertragenem Sinne = digerieren oder verriihren: es 
soil also aus dem Weingeist und ein wenig Schwefel eine alkoholische 
Schwefeltinktur hergestellt werdep, die als Heilmittel dient. Zugunsten 
dieser Auffassung spricht es, da13 G. nicht da zu Ende ist, wo ihn 
DEGERINGS Vergleich mit W. abbrechen Ja13t, sondern noch weiter 
fortfahrt 3): .,Auch einen Abfiihrtrank (aqua laxativa) macht man auf 
solche Weise (tali modo) wie folgt: Gewisse besondere Stoffe (species), 
denen diese Wirkung eigen ist, la13t man mit dem Wasser sanft auf
wallen (len iter bulliant), wodurch dieses die Wirkung derartiger Zu
satze in sich zieht. Ebenso macht man aus harntreibenden [Stoffen J 
einen harntreibenden Trank (aqua hydragoga)". Werden aber diese 
Tranke "auch" (etiam) auf "solche Weise" zubereitet, so erscheint die an
gedeutete Herstellung einer Schwefeltinktur gewi13 nicht unwahrscheinlich. 
Oberdies bezeugen verschiedene Stellen in den "Tabulae" des MAGISTER 
SALERNUS 4), im "Commentar" des MAGISTER BERNARD US 5), ja schon 
in der "Practica" des ARCHI-MATTHAEUS VON SALERNO (1123? 6), die 
mannigfaltige innerliche und au13erliche Anwendung von Schwefel und 
Schwefelpraparaten in der Medizin des Zeitalters; "lOschen" (extinguere) 
ist dabei ein sehr allgemeiner pharmazeutischer Ausdruck, man loscht 
hei13es Eisen in Wasser, Quecksilber (nach arabischen Vorbildern) in 
Speichel nebst Asche, Atzkalk und Schwefel, endlich auch erhitzte 
(igniti) Kieselsteine in Milch 7) usf. 

4. Was den Verschlu13 des Glasgefa13es anbelangt, so ist nicht an 
einen eigentlichen "Olabschlu13" zu denken, etwa in dem Sinne, wie 
man in Italien noch jetzt Wein durch eine Olschicht vor der Beriihrung 
mit Luft schiitzt; fiir einen Flaschenhals, der nach DEGERINGS Ansicht 
einen Wachsstopsel von 17 g Gewicht erfordert, also nicht etwa nur 
die "Veite eines Rohrchens hat, waren auch 5-7 Tropfen viel zu wenig, 
urn so mehr, als 01 keineswegs ganz unlOslich in Alkohol ist. Da jedoch 

1) RICHTER: A. a. 0., S. 445. 
") Partes im Sinne von Particulac, Fragmente, ist schon bei BEDA VENE

RABILIS (gest. 735) nachwcisbar pIAImm d'ARNIS: Lexicon ad scriptores mediae 
(·t infimae Latinitatis. S. 1623. Paris 1890); s. ebenda parsiare = dividerc. 

") RICHTER: A. a. 0., S. 445. 4) RENZI: A. a. 0., S. 246, 251, 252. 
5) Ebenda S. 280, 303, 307, 308. 6) Ebenda S. 366. 
7) Ebenda S. 299, 307; 284, 294. 
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schon den alexandrinischen Chcmikern runde, genau anschlieilend ge
arbeitete ("isometrische") Stopsel fur Glas- und TongefiiBe bekannt 
waren, so sollen die in den Hals zu bringenden 5 bis 7 Tropfen vielleicht 
zum Einfetten des Stopsels dienen, oder die zu oberst zwischen ihm 
und dem Halse verbleibende feine Rille abdichten, und hierzu waren 
sie ausreichend und zweckdienlich. Aber auch die Dichtung mit Zucker 
ist durchaus nicht so unmoglich und unausfuhrbar wie DE GERING er
klart, nur hat man bei "Zucker" nicht an Krystallzucker oder gar an 
Raffinade zu denken und noch weniger an eine Zuckerlosung, sondern 
an das, was Zucker, und zwar Rohzucker, im fruhen Mittelalter in der 
Regel war: eine durch unmittelbares Einkochen des etwas gelauterten 
Rohrsaftes gewonnene, den gesamten Sirup noch mit einschlieilende 
Masse, die der sog. Fiillmasse der heutigen Zuckerfabriken glich, oder 
allenfalls dem geringwertigen, in Kisten gegossenen sog. Kistenzucker 
der Starkezucker-Fabriken. Derartige Massen sind nach dem Abkiihlen 
mehr oder weniger klebrig, weich und plastisch, daher verwenden sie 
die Arbeiter in den Zucker-Fabriken und -Raffinerien noch heutzutage 
zum Verstopfen halbentleerter Bier- oder Selterswasserflaschen; in noch 
erhohtem Grade aber muilten sie jene Eigenschaften besitzen, wenn sie 
infolge der Beschaffenheit des Zuckerrohres und der Unvollkommenheit 
der Fabrikation vie I Invertzucker enthielten. Ebensogut wie Wachs 
war also auch Zucker als Verschluilmittel brauchbar, besonders da er 
sich in Alkohol nur wenig lost, was bereits M. SAVONAROLA als etwas 
Hingst Bekanntes erwahntl); seine Anwendung gibt einen neuen wert
vollen Fingerzeig dafiir, dail die Entdeckung des Alkohols im sudlichen 
Italien erfolgte, woselbst schon seit der arabischen und normannischen 
Zeit auch die Zuckererzeugung betrieben wurde. 

Bemerkt sei noch, dail G. nach RICHTERS Text 2 ) nicht das Wort 
"dragmae", sondern nur die Abkurzung "dragm." enthalt, die auch 
"dragmis" gelesen werden kann; man soil also den Hals entweder 
mittels des Oles dichten, oder ihn mittels der Zuckermasse gut ab
schlieilen 3). 

5. Dail meine friiheren Versuche, mit Hilfe der in den Schriften der 
griechischen Chemiker geschilderten und abgebildeten Apparate Alkohol 
aus Wein abzudestillieren, nicht zu clem namlichen guten Ergebnisse 
fiihrten wie clie BECKMANNS, liegt nach DEGERING nur daran, "dail clie 
hergestellten Versuchsbeclingungen nicht clenen entsprachen, unter clenen 
die Chemiker unseres Rezeptes cliesen Mohol zu gewinnen wu13ten" 4). 

1) Dieses Buch S. 93. 2) RICHTER: A. a. 0., S. 445. 
3) Fiir hochprozentigen Alkohol, also gerade fiir den wertvollsten, kame der 

blvcrschluB iiberhaupt nicht in Fraga, da Olivenol ein spezifisches Gewicht von 
rund 0,92 hat, also auf Weingcist von me h r als rund 58 Vol._% Alkoholgehalt 
(bei 15°C) nicht mehr schwimmt; Weingeist von 35 % hat ein spezifisches Gewicht 
von rund 0,96. 

4) DEGERING: S. 513. 
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Dies ist abel' doch eine ganz offenbare petitio principii! Wenn es fest
stande, daB bereits die "Chemiker del' Altertums" und ihnen folgend 
die "des friihen Mittelalters" durch Destillation von Wein Alkohol 
gewonnen hatten, dann miiBten sie allerdings auch die dazu notigen 
Vorrichtungen besessen haben; abel' fUr jene Behauptung ist ja gerade 
erst del' Beweis zu liefern!, - denn dariiber, daB ihn DEGERINGS ver
meintliche Deutung del' Schwefelprobe nicht erbracht hat, bedarf es 
doch nach dem oben Ausgefiihrten keines Wortes mehr. Die altesten 
Berichte iiber die tatsachliche Abscheidung des Alkohols, z. B. jene 
del' "Ma ppae clavicula", rechtfertigen die Folgerung, daB irgendeine 
Art von Kiihlung angewandt wurde, wenn auch eine noch so unvoll
kommene: ohne diese Neuerung ware eben ein Erfolg unmoglich ge
wesen, und gerade deshalb verschweigen die Quellen zunachst das 
Geheimnis. Unzulassig ist es abel', wenn DE GERING einen solchen 
SchluB ganz allgemein zieht, d. h. auch fiir die Zeiten, aus denen noch 
keine solchen Angaben vorliegen1 ). Wie ich in meinen "Beitragen" 
hervorhob 2), ist aus den Schriften del' griechischen Chemiker nirgends 
zu ersehen, daB sie organische Stoffe iiberhaupt untersucht, geschweige 
denn durch Destillation dargestellt odeI' gereinigt hatten, wahrend 
sie zwecks Behandlung unorganischer Substanzen nul' Apparate besaBen, 
die ausschliel3lich zur Destillation hochsiedender Stoffe dienten, und selbst 
fUr diese zumeist nur recht notdiirftig brauchbar waren, da sie eigent
licher und ausreichender Kiihlvorrichtungen entbehrten; sollen also nach
ahmende Versuche Anhalt bieten, so hat man sie so anzustellen, daB 
die Versuchsbedingungen tunlichst die namlichen sind, die sich den Be
schreibungen und Abbildungen in den Werken del' griechischen Chemiker 
entnehmen lassen. DemgemaB hat seinerzeit auf meine Veranlassung 
R. SIBER die Apparate aus Glas geblasen, die Versuche mit ihnen aus
gefUhrt und dabei (wie zu erwarten) das Ergebnis erhalten, daB sic, 
mangels Kiihlung, zur Gewinnung von Alkohol unbrauchbar sind. Da 
nun DEGERING nichts iiber die Yorriehtungen sagt, die BECKMANN bei 
seinen Versuchen zur Aufklarung del' sog. Schwefelprobe benutzte3), 

so fragte ich dicscrhalb bei Geh.-Rat Prof. Dr. E. BECKMANN an, und 
bin ihm fiir seine ausfiihrliche Mitteilung yom 13. September, del' er sogar 
eine genaue Zeichnung beifiigte, zu besonderem Danke verbunden. 
Benutzt wurde hiernach eine kleine Retorte mit diinnem, erst schrag 
aufsteigendem, dann abwarts zur Vorlage fUhrendem RaIse; seine Gesamt
liinge war etwas iiber das Vierfache von del' Rohe del' Retorte und sein 
unteres Ende wurde tief in die Vorlage eingeschoben, die voUig von Eis 
umgeben war. Wie hieraus herv'orgeht und wie BECKMANN im Begleit
schreiben auch erwahnt, hatten seine Versuche nul' zum Zweck, dar
zutun, "daB zunachst brennbarer Alkohol herauskommt, del' durch 
eine brennende Schwefelpl'obe entziindet wird; sinkt del' Alkohol-
-----

1) Ebenda S. 514. 2) Dieses Buch S. 68£ 3) DEGERING: S. 513. 
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gehalt unter etwa 35 0/ 0 , so verlischt der brennende Schwefel, voraus
gesetzt daB wenig Schwefel mit viel Alkohol iibergossen wird; reicht 
aber die Hitze des brennenden Schwefels aus, urn den Alkohol ent
sprechend yorzuwarmen, so laBt sich natiirlich die Entflammungsgrenze 
des Alkohols herabdriicken". DaB die geschilderte Anordnung nicht 
beanspruchte, die der griechischen oder friihmittelalterlichen Chemiker 
zu sein, leuchtet ohne weiteres ein, und die Voraussetzungen und SchluB
folgerungen DEGERINGS sind hiernach durchaus unhaltbar. 

Was DE GERING iiber die Destillation im allgemeinen sagt (wobei er 
auf NERNSTS und HESSES Buch Bezug nimmtl), ist so unklar und hangt 
so wenig mit dem Gegenstande zusammen, auf den es ankommt, daB 
eine weitere Erorterung nicht erforderlich scheint; meine Angabe, daB 
sich die gesamte Entwicklung der Alkohol-Gewinnung (wie der Destil
lation iiberhaupt) seit jeher und bis auf unsere Tage innig an jene der 
Kiihlung gebunden zeige 2), bedarf fUr den Technologen keines Be
welses. 

6. DEGERING erneuert die Behauptung, die Stelle bei dem Kirchen
vater HIPPOLYLOS (gest. 235 n. Chr. ?) "habe ohne Zweifel die Erfahrung 
und Tatsache der Alkohol-Destillation zur Voraussetzung"3). DaB und 
warum diese Anschauung vollig unzutreffend ist, habe ich auf das Aus
fiihrlichste be wiesen 4), und da meine Griinde, soviel mir bekannt ist, 
von niemandem widerlegt wurden, so weiB ich nicht, auf welche Unter
lagen gestiitzt DE GERING die Berechtigung empfindet, sie ganzlich bei
seite zu lassen und sich mit derartiger Bestimmtheit ("ohne Zweifel", 
"Tatsache") zu auBern. Noch weniger verstehe ich, mit welchem Rechte 
er die "Rostocker Versuche" 5), das sind die R. KOBERTS, eines Fach
mannes ersten Ranges, als "nichts beweisend" verwerfen durfte, und 
weshalb er dabei einen Ton anschlug, der einem solchen Meister gegeniiber 
mindestens befremdlich klingt. Herr Geh.-Rat Prof. Dr. R. KOBERT, 
den ich befragte, ob er selbst etwa die Absicht habe zu erwidern, ant
wortete mir am 27. August, '"daB er dies nicht fiir geboten erachte, 
und mich nur bitte, mitzuteilen, daB er an der Richtigkeit und Beweis
kraft seiner Versuche festhalte; lebhaft bedaure er, daB gerade Arbeiten 
gleich der DEGERINGSchen, die naturwissenschaftliche Fragen auf 
rein philologischem Wege entscheiden wollen, ohne jede sonstige Beriick
sichtigung der Tatsachen, am meisten zu der beklagenswerten, ebenso 
einseitigen Bekampfung der Philologie seitens zahlreicher Naturforscher 
beitragen" . 

An diesen Satz ankniipfend sei noch ein bemerkenswerter Punkt 
hervorgehobell: der "hergestellte Text" empfiehlt gleich in seinen ersten 
Worten, das brennbare Wasser nach Art des Rosenwassers zu bereiten 
(ad modum aquae roseae), unter Zusatz von Schwefel, Salz und Wein-

1) Ebenda S. 514. 2) Dieses Buch S. 79. 3) DEGERING: S. 508. 
4) Dieses Buch S. 63. 5) Ebenda S. 66. 
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stein (tartari). Wer einen solchen Text "mindestens in die Mitte des 
8. Jahrhunderts zuriickverweist" 1), muLl sich doch die Frage vorlegen, 
ob iiberhaupt urn diese Zeit, und ob vor aUem im Okzident, die Destil
lation des Rosenwassers schon bekannt, ja so gut bekannt war, daB man 
auf sie nur kurz als Beispiel hinzudeuten brauchte? Die Antwort auf 
diese Frage lautet aber unbedingt verneinend 2); hierin stimmen aUe 
unbefangenen Sachkenner iiberein, urn so mehr als selbst den altesten 
orientalischen Nachrichten (aus dem 9. Jahrhundert) nicht mit 
Sicherheit zu entnehmen ist, ob sie von Rosenwasser und Rosenol spre
chen, das durch Destillation, oder nur durch Infusion (Maceration) 
gewonnen wurde 3). - Ais weitere Frage, die zu erwagen bleibt, ergibt 
sich die, ob urn die Mitte des 8. Jahrhunderts bereits von Weinstein 
unter dem Namen "tartarus" die Rede sein konnte? Auch hier £aUt 
die Antwort durchaus verneinend aus. Schon Kopp erwahnt 1847 in 
seiner" Geschichte der Chemie" 4): "Der Name tartarus kommt bei den 
Alchemisten erst seit dem 11. Jahrhundert vor 5), ... zunachst als tar
tarum, spater als tartarus; ... das Wort tartar soil eine arabische Be
zeichnung fiir Weinstein sein." Nach personlicher Mitteilung des ver
storbenen Professors der orientalischen Sprachen Dr. A. MULLER ist es 
die Entstellung eines urspriinglich persischen Wortes, das nicht sowohl 
Weinstein als ganz allgemein Niederschlag oder Absatz bedeutet; voUig 
entsprechend ist auch in TSCHIRCHS Riesenwerke "Handbuch der Phar
makognosie" 6), dieser unerschopflichen QueUe vielseitigster Belehrung, 
zu lesen, daB im 11. Jahrhundert fUr Weinstein der Name tartarum, 
spater tartarus, aufkam, wohl als naheliegende Umbildung und Um
deutung des arabischen (dem Persischen entlehnten) durdijjun = Boden
satz 7). Die anonyme Randschrift "Liber sacerdotum" del' PariseI' 
Bibliothek, die friihestens dem 11. Jahrhundert entstammt, enthiilt ein 
Verzeichnis arabischer Fachausdriicke mit lateinischen Dbersetzungen, 
und in diesem findet sich desgleichen "tartarum, id est faex vini" (tar
tarum, d. i. Weinstein~); der oben erwahnte ARCHI-lVIATTHAUS VON 
SALERNO (urn 1125 ?) sowie der MAGISTER SALERNUS sprechen ebenfalls 
von "tartarum"9); noch ALBERTUS MAGNUS (1193-1280) zahlt in 
seiner (echten) Schrift "De mineralibus"lO) den Ausdruck zu den neueren, 
die einer ausdriicklichen Erkliirung bediirfen und sagt, Tartarum odeI' 
Tartarusll) sei die Abkochung aus [I'ohem] Weinstein [der auch ab
gestorbene Refe, Farbstoffe und andere Bestandteile zu enthalten 

1) DEGERI~G: S. 510. 2) Dieses Buch S. 76. 3) Vgl. ebenda S. 76. 
4) Bd. 4, S. 347. 
5) Zuerst angeblich bei dem englischen Alchemisten GARLANDB'S oder HORTU-

LANUS (ebenda,Bd. 2, S. 156). 
6) Leipzig 1909 ff. 7) Ebenda, Bd. 2, S. 536. 
8) BERTHELOT: La chimie au moyen age. Bd. 2, S. 217. Paris 1893. 
9) DE RENZI, A. a. 0., S. 373, 246. 10) COIn 1569, S. 368. 

11) Es steht nur der Genitiv tartari. 
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pflegt]. Diese Hinweisungen diirften geniigen, um darzutun, daB tartarus 
v or dem Zeit alter arabischen Einflusses nicht vorkommt, und ausdriick
lich bestatigt mir dies noch Herr Prof. Dr. A. TSCHIRCH, der Durch
forscher der gesamten einschlagigen Literatur, in einer Mitteilung vom 
9. August, fUr die ich besten Dank; zu sagen habe. Das Zuriickverlegen 
cines Textes, der von destilliertem Rosenwasser und von Tartarus spricht, 
in das 8. Jahrhundert ist also unzulassig, und auch der Text W. kann 
hiernach friihestens im 11. Jahrhundert entstanden sein; fUr diese Zeit
grenze spricht auch die Bezeichnung der Destillations-Vorrichtungen 
mit cucurbita, ventosa und nasus ventosae, denn diese Worte, die in 
solcher Bedeutung zu alterer Zeit begreiflicherweise noch unbek;annt 
und ungebrauchlich sind I }, bringen im angedeuteten Sinne erst die 
Kenner und Dbersetzer arabischer Werk;e in Aufnahme; schon regel
maBig bedient sich ihrer z. B. GERHARD VON CREMONA (1114-1187). 

III. 
Aus der Gesamtheit des Dargelegten lassen sich, meines Erachtens, 

nachstehende Schliisse ziehen: 1. Der Text W. zahlt zu den altesten 
bisher bek;annten und mag, gleich jenem der "Mappae clavicula", bis 
in das 11. J ahrhundert zuriickweisen; das brennende Wasser spielt in 
ihm noch allein die Rolle eines Wunderpraparates. Dagegen gehort 
der Text G. in allen seinen verschiedenen Redak;tionen bereits del' 
zweiten, spateren, schon ausgesprochen "medizinischen" Peri ode an 2} ; 
der fortgeschrittenen Erfahrung gemaB ist der Schwefelzusatz zum 
Destillationsgemische in der anscheinend jiingsten (PUCCINOTTIschen) 
Fassung bereits als unnotig erk;annt und weggelassen; ferner war zur 
Entziindung des bereits alk;oholreicheren Weingeistes die heiBe Flamme 
brennenden Schwefels nicht mehr erforderlich und das Loschen des 
Schwefels erfolgt nur mehr zu pharmazeutischem Zweck;e. - 2. Es 
scheint fragwiirdig, ob W. zu G. unter absichtlicher Abanderung und zeit
gemaBer Erweiterung umgeformt wurde, oder ob beide aus einer gemein
samen Vorlage schopf ten, vielleicht W. noch unmittelbar, G. aber durch 
Zwischenstufen; unsicher bleibt es auch, ob W. und der Gesamttext 
(oder die Gesamttexte) von G. sich noch nahe genug stehen, um eine 
Wiederherstellung jener Vorlage aus ihnen zu ermoglichen. - 3. Griinde. 
die zur Annahme zwingen, daB W. noch eine Vorstufe gehabt habe, 
liegen nicht vor, vielmehr k;onnte W. auch selbst die erste oder eine 
der erst en Niederschriften sein. Wenn aber eine Vorstufe bestand, 
so k;ann sie k;einer sehr viel alteren Zeit zugehoren wie W. selbst. -
4. DaB sie dem 8. Jahrhunderte entstammen solI, istvollig ausgeschlossen, 
und keine der mannigfaltigen und zum Teil sehr weitgehenden Hypo-

1) Als medizinischer Fachausdruck findet sich "ventosa cucurbita" = Schropf
kopf schon in den Satiren des JUVENAL(lib. 5, Nr. 14, Vers 58; ed. FRIEDLAENDER: 
S. 558. Leipzig 1895); bei spateren Autoren kommt ventosa auch allein vor. 

2) Dieses Buch S. 94. 
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thesen DEGERINGS erbringt hierfiir einen ernstlichen, wirklieh iiber
zeugenden Beweis 1). Eine nochmalige Erorterung gewiEser Einzeln
heiten, auf die DEGERING besonderes Gewicht legte, scheint unnotig, 
da sie sich jetzt schon aus den bloDen abweichenden Lesarten del' Magister 
SALERNus-Texte ausreichend erk,laren; besonders hervorgehoben sei da
her nur, daD man k,einerlei SchluDfolgerung auf eine grammatisehe Form 
wie "servibit" aufbauen k,ann, die doch nach DEGERINGS eigenem Zu
gestandnis in der Handschrift gar n i c h t v 0 I' han den is t, vielmehr 
von ihm, auf rein subjektive, wenn nicht willk,iirliche, und k,einesfalls 
durehschlagende Griinde hin, erst selbst "wiedergewonnen" wird! 

Fiir kein Ding kann man, -- so lehrte schon ARISTOTELES -, auf 
rein logische Weise, also aus del' bloDen, wenn auch noch so zutreffenden 
Definition, auch die wirkliehe Existenz folgern; ebensowenig laDt 
sich abel' auf rein philologischem Wege, also allein aus palaographischen 
und sprachlichen, wenn auch noch so geistreichen Kombinationen, die 
tatsaehliche Bek,anntschaft eines Zeit alters mit cineI' bestimmten chemi
sehen Substanz erschlieDen. 

Nachschrift. Wie mir Herr Gch.-Rat SUDHOFF am 14./12. schreibt. 
hat er den Kodex W. inzwischen im Original eingesehen und dabei 
u. a. bemerkt, daD aueh diesel', unmittelbar nach dem Rezept iiber 
"aqua ardens", eine aus del' gleichen Zeit stammende Niederschrift 
iiber "medicina laxativa" bringt; dies bestarkt seine, soeben gelegentlich 
Abweisung del' DEGERINGSchen Hypothese in del' "Naturwissenschaft
lichen Wochenschrift" (Nr. 49, S. 681) ausgesprochene Meinung, daD W. 
nicht VOl' G. zu setzen, vielmehr dem MAGISTER SALERNUS entnommen 
sei. - Ferner steht in dem betreffenden Kodex, infolge MiDverstandnisses 
del' Vorlage, statt "tel' vel quater" deutlich "tale quater". 

11. Zur Geschichte des Alkohols 2). 

Wie ich nachwies, zuletzt in ausfiihrlicher Darstellung 1913 3 ) und 
1917 4), ist der Alk,ohol, entgegen den bis dahin allgemein herrschenden 
Ansichten, k,eine orientalische, sondern eine ok,zidentalische Entdeckung. 
die wahrscheinlich in Siiditalien gemaeht wurde, und zwar etwa zwischen 
1050 und 1150. 1m Bereiche del' so wichtigen und fiir das gesamte 
Mittelalter maI3gebenden Medizin del' Schule von Salerno findet sich 
die erste Erwahnung und die alteste, jedoch schon ganz eingehende V 01'

schrift zur Gewinnung des Alkohols in den Sehriften des sog. MAGISTER 
SALERNUS, del' urn 1167 verstarb 5), also del' Spatzeit del' Schule angehort: 
die Frage, ob eine Kenntnis des Alkohols aueh bereits bei ihren f I' ii her en. 

1) Auch die ganze Theorie von der "insularen Schrift" begegnet nach SUDHOFF 
neuerdings sehr lebhaften Zweifeln. 

2) Chemiker-Zeit. 1920, S. 625. 3) Chemiker-Zeit. 1913, S. 1313. 
4) Chemiker-Zeit. 1917, S. 865. 5) A. a. O. (1917). 
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wahrend der eigentlichen Bliiteperiode tatigen Mitgliedern nachzuweisen 
sei, war zwar schon bisher entschieden zu verneinen, doch blieben immer· . 
hin in den Augen einzelner Forscher noch gewisse Zweifel bestehen, 
da es ihnen an geniigend eingehender Sichtung der zugehorigen Literatur 
zu fehlen schien. 

Endgiiltige Klarung in dieser Hinsicht bringt nun eine in neuester 
Zeit veroffentlichte Arbeit des Meisters der Geschichte der Medizin, 
Geh.·Rat Prof. Dr. K. SUDHOFF in Leipzig, deren Gegenstand das groBe 
Breslauer Compendium der salernitanischen Medizin bildet. Dieser welt· 
beriihmte, sehr umfangreiche Kodex ist zwischen 1160 und 1170 nieder· 
geschrie ben 1) und stellt das Erge bnis der nach einheitlichem Plane a b· 
gefaBten, privaten Sammelarbeit zweier (?) Arzte dar 2), die nicht 
minder gut in den alteren, aus den Jahren 1100-1150 stammenden 
Grundschriften Bescheid wuBten, wie in der jiingeren, urn 1150 ver· 
faBten Literatur 3 ). Allerdings beschrankt sich die Dberlieferung zu 
einem groBen Teile sichtlich nur auf Schulhefte, also auf Nachschriften 
von Vorlesungen, und aus diesem Umstande erklaren sich die oft nicht 
unerheblichen Abweichungen der einzelnen Texte, sowie die allmahlich 
immer mehr anschwellenden Massen der Einschiebungen und Nachtrage 4). 

Sehr beach tens wert ist es nun, daB eine ganze Anzahl Stellen, und 
vor allem solche der ausfUhrlichen Abhandlung "Dber die heilsamen 
Wasser und ihre Verschiedenheiten" 5), zwar die Destillation des Rosen. 
wassers aus geeigneten Flaschen (cucurbita = Gurke) und mit Hilfe 
des Wasserbades (vas duplex = doppelwandiges GefaB) als schon wohl. 
bekannt voraussetzen und wiederholt auf sie, als auf das Vorbild fUr die 
Gewinnung ahnlicher destillierter Wasser verweisen, dagegen mit keinem 
Worte der "aqua ardens" Erwahnung tun, des "brennbaren Wassers", 
iiber das doch der nur wenig spatere MAGISTER SALERNUS bereits des 
genaueren zu berichten weiB. Es bestatigt sich hiernach meine Angabe, 
daB die Destillation des Weingeistes (zuerst nur die eines schwachen 
und wasserreichen) im Anschlusse an jene des Rosenwassers erfunden 
wurde, und zwar vermutlich nich t seitens Angehoriger einer offiziellen 
medizinischen Schule; zum mind est en gelangt auch SUDHOFF zum be· 
stimmten Schlusse, daB die Verfasser der einschlagigen salernitanischen 
Traktate noch nichts vom Alkohol wuBten, "die aqua ardens mithin in 
Salerno erst nac h der Mitte des 12. Jahrhundertts bekannt geworden ist". 

12. Zur Gescbicbte des Alkohols 6). 

Wie ich in meinen friiheren Mitteilungen zur Geschichte des Alkohols 
ausfiihrte 7), steht dessen erste Darstellung durch Destillation, die ver· 

1) Arch. f. Gesch. d. Med. Bd. 12, S. 102. 2) Ebenda S. 129, 130. 
3) Ebenda S. 120, 122. 4) Ebenda S. 108, 116, 124. 5) Ebenda S. 112 ff. 
6 Chemiker-Zeit. 1922, S. 4. 7) Chemiker-Zeit. 1913, S. 1313; 1907, S. 865. 
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mutlich im 11. Jahrhunderte in Siiditalien erfolgte, zweifellos in Zu
sammenhang mit Vervollkommnungen der Kiihlung, die bei den Appa
raten der alexandrinischen Chemiker eine zwccks Abschcidung leicht
fliichtiger Substanzen noch durchaus unzureichendc war. Wclcher Art 
aber die anfanglichen Verbesserungen gewesen sein mogcn, dariiber bietet 
die bisher bekannt gewordene abendlandische Literatur keinerlei Anhalt, 
und das namliche schien fiir jcne des Orients zu geltcn, in den die Kunst 
der Alkohol-Gewinnung durch spatere arabische Vcrmittlung zuriick
gclangte. Kiirzlich machte jcdoch Geh.-Rat Prof. Dr. E. WIEDEMANN 
an einer Stelle seines Aufsatzes "Beitrage zur Geschichte des Zuckers"l) 
einige Einzelheitcn bekannt, die in dieser Richtung unerwartcte Auf
kIarung bringen; sie stammen aus einem Werke des ABU'L FAZL ALLAM!. 
eines persischen Historikers, der zur Zeit des groBcn, in Nordindien 
herrschenden Mongolen-Sultans AKBAR (1556-1605) lebte, und das den 
Titel fiihrt "Ain-i-Akbari", d. h. "Regierungsart des AKBAR". 1m 28. Ab
schnitte dieses Buches, das eine Fiille kulturgeschichtlich wichtiger An
gaben enthalt, bespricht der Vedasser u. a. auch den Anbau des Zucker
rohres, die Fabrikation von Rohzucker, Raffinade und Kandis, sowif.' 
die Benutzung des Rohzuckers zur Bereitung eines vergorenen berau
schenden Getrankes, das entweder [nach uralter Sitte] als solches ge
nossen wird, oder zur Herstellung von "Arrak" durch Destillation dient 
[Arrak: arabisch = der SchweiB, das Dbergeschwitzte, wie ein SchweiB 
Abtropfende ]. 

Man bedient sich hierbei verschiedener Verfahren. Bei dem crsten 
bringt man die Fliissigkeit in ein irdenes oder metallenes GefaB, kittet 
auf dessen Offnung mittels Ton einen umgekehrten [mit der Hohlung 
nach unten gerichteten] Deckel, fiillt ihn mit kaltem Wasser und erneuert 
dieses spater, so oft es heW geworden ist; erwarmt man das GefaB, so 
steigt ein Dunst auf, und sobald er an den kalten Deckel gelangt, schlagt 
cr sich an ihm nieder und tropft [von der tiefsten Stelle] als Arrak in 
eine kleine Schale ab, die man vorher oben im Inneren des GcfaBes 
an richtiger Stelle gut bcfestigt hat. Bei dem zweiten bringt man 
unterhalb des Deckels einen groBen Loffel an, laBt den in ihn [statt 
wie bei Nr. 1 in die Schale] abtropfenden Arrak durch den hohlen [die 
Wandung des GefaBes durchsetzenden] Loffelstiel und weiterhin durch 
ein Rohr in einen Krug flieBen, der in kaltem Wasser steht, und sammelt 
ihn auf solche Weise. Bei dem dritten endlich schlieBt man an den 
[zweckmaBig gestalteten] Deckel zwei Abzugrohren an und fiihrt jede 
in einen Krug, der in kaltem Wasser steht; der Dunst zieht dann durch 
die Rohre in die Kriige und kondensiert sich in ihnen. 

Diese Beschreibungen gewahren ein zureichendes Bild der anfang
lichen Versuche und der erzielten Fortschritte. Das erste und wohl 

1) Dtsch. Zuckerind. 1921, S. 302. 
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urspriinglichste der drei Verfahren bediente sich eines langen zylindrischen 
Rohres (sog. Aludel), etwa in Gestalt eines Reagensglases im groBen, 
das nur verhiiJtnismaBig kleine Mengen Fliissigkeit einzufiillen ur.d natur
gemaB auch nur wenigen und sehr wasserhaltigen Weingeist zu gewinnen 
gestattete; zudem muBte man die Destillation von Zeit zu Zeit unter
brechen, um das Schalchen mit dem Alkohol aus der Aludel heraus
zunehmen. Das zweite Verfahren beseitigte dies en Dbelstand und er
moglichte, die Destillation ungestDrt zu Ende zu fiihren. Das dritte 
Verfahren benutzte einen verbesserten alexandrinischen "Dibikos" 
(Apparat mit zwei Kriigen), aus dessen entsprechend gestaltetem Auf
satze (dem "Ambix") nur die fliichtigeren, an Alkohol reicheren Diinste 
abgeleitet wurden, so daB bei ihrer Kondensation mehr und sicherlich 
weit starkerer Weingeist erhalten wurde. ABU'L FAZL bemerkt iiberdies, 
daB manche den Arrak zweimal destillieren und ihn dann "Duataschah" 
nennen [persisch: zweimal gebrannt]; dieser ist sehr stark und wenn 
ein mit ihm gefiiUtes GefaB Feuer fangt, so kann man es auf keine Weise 
loschen, es sei denn, daB man es zuzudecken [von der Luft abzuschlieBen] 
vermag. Benetzt man mit solchem Arrak die Rande und bringt sie 
in die Nahe des Feuers, so brennt der "Geist" mit Flammen von ver
schiedener Farbe, ohne den Randen zu schaden. 

Der Bericht iiber letzteren Versuch, der in Wahrheit unausfiihrbar 
ist und dessen Wiederholung man niemandem empfehlen mochte, 
stammt aus einer alten europaischen QueUe (s. meine friiheren Mittei
lungen) und auf eine solche geht auch die Bezeichnung "Geist" (= spiritus) 
zuriick. Wie so manche pharmazeutische, chemische, metaUurgische 
und andere Verfahren, die der sehr konservative Orient dauernd in 
der unvollkommenen Gestalt beibehielt, in der er sie zuerst kennen 
lernte, so hatten sich im Osten offenbar auch die ersten, noch sehr un
zureichenden Methoden der Alkohol-Gewinnung bis gegen Anfang des 
17. Jahrhundertes erhalten und daB sie auch spaterhin nicht allerorten 
verschwanden, beweisen u. a. die Beschreibungen der europaischen 
Reisenden iiber die Gewinnung von Alkohol aus vergorener Milch bei 
verschiedenen Nomadenvolkern Mittel- und Nord-Asiens. 

Jedenfalls kann man dem Werke des ABU'L FAZL entnehmen, welcher 
Art die Versuche waren, die zuerst das langst geahnte Vorhandensein 
cines "feurigen" Bestandteiles im Wein nachzuweisen und seine Ab
scheidung im kleinen zu ermoglichen gestatteten; es diirften dies, wie 
wir heute sagen wiirden, die Laboratoriums-Versuche gewesen sein, denen 
dann die Gewinnung des Alkohols durch Destillation yon Wein "nach 
Art des Rosenwassers" und in den hierzu bereits largst dienlichen Appa
raten, in groBerem Mal3stabe nachfolgte. 
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13. Zur Geschichte der ununterbl'ochenen Kiihlung 
bei der Destillation 1). 

In mcinem Aufsatze "Beitriige zur Gcsehiehte des Alkohols" 2) er
wiihnte ieh, dal3 gleich so manchen andcren, anscheinend ganz einfachcn 
und naheliegenden Erfindungen und Verbesserungen, auch der Kunst
griff einer ununterbrochenen Kiihlung bei der Destillation erst nach 
Ablauf einer verhiiltnismiil3ig langen Frist bek,annt wird und an die 
Stelle der iilteren unvollkommenen Verfahren tritt, niimlich des zeit
wei ligen Aufgief3ens von k,altem Wasser auf die den Helm und Schnabel 
der Retorte bedeck,enden Tiicher, oder des Ofteren Entleerens und Fiillens 
der KiihlgefiWe, in die anfangs nur der "Rezipient", spiiter auch das 
schlangenformige Ableitrohr eingelegt wurde; weder ALDEROTTI (= FLO
RENTINUS, 1223-1303), der, wie ich nachwies, das Schlangenrohr zu
erst beschreibt 3), noch die Hervorragenden unter seinen niichsten Nach
folgern fiihren die ununterbrochene Kiihlung an, MICHAEL SAVONAROLA 
(1384-1462) erwahnt sie nicht bei Aufzahlung der "ncuesten Vervoll
k,ommnungen der Destillation" und ebensowenig gedenk,en ihrcr BIRIN
GUCCIO in der "Pirotechnia" (Venedig 1540), RUSCELLI (= PEDEMON
TANUS) in "De sccretis libri septem" (Basel 1563; verfal3t um 1559?), 
sowie B. PORTA (1539-1615) in seiner Jugendschrift "Magia naturalis" 
(verfaf3t 1559 ?) und in dem spateren ausfiihrlichen Werk,e "De Distil
latione" (Rom 1608). Daf3 die altesten deutschen Destillationsbiicher 
von BRUNSCHWYK (Straf3burg 1509) und von RYFF (Frank,furt 1545) sie 
erkennen lassen, geben zwar einige Autoren an, und demgemiif3 habe 
auch ich dies in meinem eingangs genannten Aufsatze wiederholt; aber 
auch in dicsem Falle zeigte es sich, wie erspriel3lich, ja notwendig es 
bleibt, betreff solcher Einzelnheiten stets selbst nachzusehen, dcnn wie 
ich mich seither durch erneutes Vergleichen der Quellenwerk,e iiber
zeugte, ist jene Behauptung vollig irrtiimlich: die eine oder andere 
~-\.b bildung mag vielleicht dem fliichtigen Beschauer einen derartigen 
Eindruck, erweckcn, der genauen Betrachtung vermag dieser jedoeh 
nicht standzuhalten, und in den Texten vollends ist stets allein vom Ab
lassen oder Abziehen des warmen und vom Nachfiillen oder Nachgiel3en 
des kalten Wassers die Rede, nirgends aber von einer ununterbrochenen 
Kiihlung. 

Die Frage, wo und wann letztere zuerst erfunden oder doch be
schrieben worden sei, trat hiernach in das friihere Dunk,el zuriick" und 
dieses lichtete sich erst bis zu einem gewissen Grade, als mir im ver
gangenen :Friihjahre der Zufall eine meines Wissens bisher unbeachtet 
gebJiebene italienische Schrift in die Hande fiihrte, deren Titel lautet 

1) Chemiker-Zeit. 1915, S. 1. 2) Chemiker-Zeit. 1913, S. 1313 if. 
3) Ebenda; vgl. meinen Aufsatz im "Arch. f. Gesch. d. }'led.·' (Bd. i, S. 379. 

Leipzig 1914), durchgesehen von SUDHOFF. 
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"Del modo di distillare Ie aque da tutte Ie piante, et come vi possino 
conservare i loro veri odori et sapori "(Dber das Verfahren beim Destil· 
lieren von Wassern aus Pflanzen aller Art und iiber die Moglichk,eit. 
deren Geriiche und Geschmack,e unverandert zu wahren); sie hat einen 
Umfang von 12 Seiten k,leinen Folio-Formates 1), enthalt 6 z. T. fast 
blattgroBe, sehr schone und deutliche Abbildungen und tragt das be
kannte Verlagszeichen del' weltberiihmten venetianischen Firma VINe. 
V ALGRISI. Die Jahrcszahl fehIt, laut Urteil eines maBgebenden Sach
k,enners, des Inhabers del' C. LANGschen Buchhandlung in Rom, ist 
abel' 1550 als wahrscheinlichste Zeit del' Herausgabe anzusehen; un
genannt bleibt auch del' Name, unbezeichnet del' Stand des Verfassers, 
doch k,ann als solcher allem Anscheine nach nur ein Arzt odeI' ein Apo
thek,er in Betracht k,ommen. 

Del' Autor erwahnt zunachst, daB den Anten des Altertums die 
Destillation noch vollig fremd war, weshalb k,einer von ihnen den "modo 
di lambiccare" beschrieb, d. i. das Verfahren, die Wasser del' Pflanzen 
und Vegetabilien mittels des als Ambix (= al Ambix, Alembic, Lambic) 
bek,annten Destillier-Aufsatzes darzustellen. Diese Kunst wurde viel
mehr erst in ziemlich neuer Zeit erfunden, nach einigen durch die Alche
misten, nach anderen durch einen Arzt, del' beim Kochen von Riiben 
bemerk,te, daB die aufsteigenden Dampfe sich an dem noch k,aIten 
GefaBdeck,el niederschlugen und in Tropfen wieder herabfielen 2); darauf
hin fertigte er ein zweck,entsprechendes GefaB an, gab ihm die Gestalt 
einer Glock,e (campana) mit anschlieBendem zuriick,gebogenem Ambix 
(lambicco ritorto), aus dessen verlangerter Nase odeI' Schnauze das 
Destillat abflieBen k,onnte, und wahIte als Material Blei, da er dieses 
Metall, weil es "eine so besonders k,alte Natur besitzt", auch fiir vor
ziiglich geeignet hielt, die warmen Dampfe rasch zu einer k,alten 
Fliissigk,eit zu v.erdichten. Derartige GefaBe benutzte man urspriinglich 
wohl einzeln; bald abel' fand man es vorteilhafter, sie in groBerer Zahl 
gleichzeitig zu beschicken und zu betreiben, und so entstanden die 
Vorrichtungen, die man noch jetzt (d. i. urn 1550) zu Venedig und 
Neapel in Benutzung sieht: es sind das Rundofen nach Art del' in 
Deutschland (in Germania) iiblichen "stufe" (Badeofen; vielleicht Stufen
of en ?), die in bis sechs iibereinanderliegenden Stockwerken 48 bis 
100 "Orinali" enthaIten (Rundkolben, eigentlich UringHiser zum "Be
schauen" des Harnes), entweder bleierne, odeI' glasierte tonerne, odeI' 
glaserne, die man in geeigneter Weise einmauert, mittelst eines Kittes 
aus Gips, Mortel und Pferdemist dichtet, und mit je einem stets gHisernen 
,.Hute" (cappello) versieht, aus dessen Nase das Kondensat in ein kleines, 

1) 1. Seite Titel, 2. Seite weiJ3, 3. -II. Seite Text, 12. Seite weiJ3. 
2) Diese Beobachtung ist natiirlich schon uralt; die Anekdote erinnert an 

die von der Erfindung der Dampfmaschine dureh WATT beim Betrachten eines 
kochenden Teekessels. 
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unmittelbar untergehangtes SammelgefaJ3 (recipiente) abflieBt; ein 
solcher, richtig zusammengebauter und mit Holz langsam und vorsichtig 
angeheizter Ofen, kann binnen 24 Stunden an 100 Pfunde destillierter 
Wasser liefem 1). Wiederum in spaterer Zeit ersetzte man die vielen 
kleinen "Orinali" durch e i n groBeres GefaB, das meist aus verzinktem 
Kupfer hergestellt wird, und oben statt des flachen Hutes einen geraumigen 
Kiihlaufsatz tragt, der in Deutschland "vescica" heiBt (~ Schropfkopf); 
auch ganz fliichtige Dampfe, wie sie z. B. bei der Gewinnung des 
Weingeistes (acqua vite) aus Wein und Weinhefe entstehen, schlagt ein 
solcher leicht und gut nieder, so daB sie, wenn man sein Abzugsrohr 
noch quer durch ein mit Wasser gefiilltes KiihlfaB fiihrt. vollkommen 
verfliissigt werdell. Eine weitere Verbesserung von erheblichem W('rt 
ist die Dm;tillation am; dem "bagno d'acqua calda, qUl'1 chiamano di 
Maria" (aus dem "Marienbad" genannten HeiBwasserbade), wobei man 
als Warmequelle entweder un mittel bar das heiJ3e Wasser benutzt, oder, 
was das beste aber freilieh auch das umstandlichste ist, nur den aus ihm 
entwickelten Dampf; die so gewonnenen "Wasser" verhalten sich zu 
den gewohnlichen, in den alteren Of en mittelst Holzheizung dar
gestellten, wie Gold zu Blei oder Wein zu Wasser, denn sie sind von 
herrlicher Reinheit und Klarheit, erweisen sich frei von brenzlichen und 
brandigen Bestandteilen, und zeigen den vollig unveranderten Geruch 
und Geschmack der Ausgangsstoffe. Die DestilliergefaBe, sowohl die 
groBeren, als auch namentlich die kleinen "Orinali" , deren 1-5 in 
das Marienbad eingesetzt werden, macht man hierbei aus Kupfer (rame), 
verzinktem Kupfer oder Zinn, am besten jedoch aus GIas, das auch 
in allen Fallen das Material der "Hiite" bilden muB; keinesfalls wahle 
man aher BIei, denn schon GALENOS und DIOSKURIDES wuI3ten, daB 
hleierne Leitllngsrohre das 'Vasser veriiudern lind lIngesund machen, 
lind daB sauerliche Fliissigkeiten dasBlei lOsen, dabei einen eigentiimlich 
siiBlichen Geschmack annehmen, oft aber auch einen gipsahnlichen 
Belag ahHondern, wie daH DIOSKURIDES bei der Darstellung von Blei
weiI3 aus Bleiplatten lind Essigsaure-Dampfen· angibt. 

Ein besonders zweckmaI3iges und schones WaHserbad (bagno belis
Rimo) laI3t sich auf Grund dieser Vervollkommnungen in nachstehender 
Weise herrichten: Oberhalb der }'euerung des mit Holz ZII heizenden 
Ofens mauert man, gut abgedichtet, einen groBeren Kupferkessel eill, und 
versieht ihn mit einem starken, flaehen, schachtWrmig absehlieI3enden 
Holzdeckel, in dessen Mitte sich eine kreisfOrmige Offnung befindet. 
dureh die der Hals des eingesenkten, bauchigen, zinnernen "Orinale" 
heransragt; unmittelbar auf dem Habe sitzt, HorgHiltig gediehtet, der 
gerlillmige zinnerne Destillierhut (lambiceo; veHeica), den rings ein dieht 
an~elOteter, geniigend weiter Bleehtriehter umgibt; (liesen fiiIlt mall 

1) DCl'artige Of en warcn abel' SChOll seit Jahl'hundertcn wohlbl'kannt, sil'hp 
meiI1l'1l eingang, crwiihntcn Aufsatz. 

v. Livvrnann, Beitriige. 9 
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von oben aus mit kaltem Wasser, das aus einem in gehoriger Hohe 
angebrachten VorratsgefiiBezulauft, und zwar durch ein mit verstell
barem Hahne versehenes Rohr, und sobald das Wasser warm geworden 
ist, HWt man es durch ein ebenso eingerichtetes Rohr unten aus dem 
Trichter ab, fiillt diesen mit frisch em kaltem Wasser nach, und fahrt 
in gleicher Weise bis zum Schlusse fort. "Damit aber den Gehiilfen 
di3 Miihe erspart wird, den Kiihltrichter immer wieder zu entleeren 
und zu fiillen, kann man auch mittels der Hahne den Lauf des Wassers 
derartig regeln (registrar e) , daB das kalte von oben kontinuierlich in 
der namlichen Menge zustromt, in der das warme unten aus dem GefaB 
abflieBt, wodurch dann das Kiihlwasser fortwahrend gleichmaBig kalt 
bleibt." Desgleichen kann man sich das wiederholte Auffiillen des 
Marienbades ersparen, indem man aus einem zweiten VorratsgefiiBe, 
das etwas tiefer als das ersterwahnte angebracht wird, auch in den 
groBen Kupferkessel kontiquierlich gerade jene Menge kalten Wassers 
nachflieBen liiBt, die der des verdampften heiBen entspricht. - Von 
den 6 Stichen des Werkchens lehren 4 die alteren Vorrichtungen kennen 

(meist kleinere Orinali mit langer Nase 
oder Schnauze), der 5. zeigt einen groBeren 
Destillierkessel mit der "vescica" und dem 
geraden, zwecks Kiihlung quer durch ein 
stehendes WasserfaB gefiihrten Abzugsrohre, 
der 6. endlich HWt die neue und (soweit 
hisher nachgewiesen) an dieser Stelle zum 
ersten Male beschriebene und abgebildete 
"ununterbrochene Kiihlung" ersehen. Die 
beistehende Zeichnung gibt diesen wichtigen 
Rtieh in verkleinertem MaBstabe wieder. 

Den mit" Vesciea" und FaBkiihlung aus
gCIiisteten, dem alten bleiernen weitaus iiber
legenen Apparat, bezeichnet der Verfasser 
als in Deutschland allgemein gebrauehlieh 
bei den siimtlichen "Spetiarii" (Spezerei

Macher und -Handler, Apotheker, Wasserbrenner), die ihn u. a. 
benutzen, um die Ole aus kostbaren Gewiirzen und Spezereien Zli 

bereiten, d. h. aus Zimt, Nelken, MuskatnuB, Anis, Kiimmel, Pfeffer, 
Wacholderbeeren, Aloeholz, Guajakholz u. dgl. mehr; ebenso verfertigt 
man mittels ihrer auch die herrlich duftenden Wasser und Ole aus 
Poley, Minze, Thymian, Saturei, Absinth, aus den Bliiten von Rose, 
Orange, Myrthe, Linde, Liguster, Bohne, aus Limonensaft, aus ver
sehiedenen Wurzeln usf.; solehe diencn zur Herstellung zahlreieher 
Arzneimittel und Wohlgeriiche, sowie zur Befriedigung allerlei luxurioser 
Bediirfnisse, und zu diesen Zwecken versendet man sie in die ganze 
Welt. In uniibertrefflicher Gattung sind aber diese samtlichen Waren 
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zu sehen und zu kaufen in Verona, in del' "Spetiaria della campana 
d'oro" (Spezereigeschaft "zur goldenen Glocke", vielleicht auch "zum 
goldenen DestilliergefaB"); ihr Besitzer, FRANCESCO CALCIOLAIO, ist der 
erfahrenste Destillator aller kostlichen und seltenen Dinge, nicht nur 
der obengenannten, sondern auch del' Harze, der Vitriole, sowie "un seres 
Skorpionoles", dessen wunder bare Heilwirkung bei Bissen schadlicher 
Tiere, bei Vergiftungen, bei der Pest und bei unzahligen anderen Krank
heiten aller Art, nicht ihres gleichen hat!). 

Schon eingangs ist erwahnt worden, daB als Autor del' vorliegenden 
~chrift wohl nur ein Arzt odeI' ein Apotheker in Frage zu kommen 
vermag, und hierfiir sprechen u. a. auch die (freilich nul' sehr ungefahren) 
geschichtlichen Angaben und Zitate aus GALEN US und DIOSKURIDES, 
sowie gew'1sse sachliche Kenntnisse. Die lebhafte Anpreisung "unseres 
Skorpion(iles" konnte zunachst einen arztlichen Darsteller und Verfasser 
voraussetzen lassen, etwa eine lok,ale Beriihmtheit, fiir die es geniigte, 
an Stelle ihres eigenen Namens den ihres stadtbek,annten Allheilmittels 
anzufiihren; bedenkt man aber, daB die mit sichtlichem Geschick,e an
gestellte Rek,lame in allen ihren Teilen einzig dem CALCIOLAIO und 
seinen Waren gilt, - seine Personlichk,eit allein wird iiberhaupt ge
nannt -, so ist auch die Vermutung nicht abzuweisen, daB dieser "er
fahrenste Destillator alles Kostlichen und Seltenen" s e I b s t der Er
finder "unseres Sk,orpionoles" sowie Verfasser des Werk,chens sei, in 
dem er unter der Mask,e eines anonymenUnparteiischen Gelegenheit 
nimmt, den Ruhm seines Wunderpraparates, wie auch den aller seiner 
sonstigen Ole und Wasser, mit eindringlichen Wort en zu verk,iindigen, 
und zwar in auch dem Lg,ien verstandlicher italienischer Sprache. 

Herr Dr. H. PETERS in Hannover, der hervorragende Kenner del' 
Pharmazie-Geschichte, bei dem ich, in VerfoIg diesel' Annahme, betreff 
des Lebens und der Tatigkeit des CALCIOLAIO anfragte, hatte die Giite, 
mir zunachst einige Ausziige aus CHR. G. J6CHERS "AlIgemeinem Ge
Iehrten-Lcxik,on" (Leipzig 1750) und aus der "Nouvelle Biographie 
Generale" (Paris 1855) zu iibersenden, wofiir ich ihm gerne auch an 
dieser Stelle meinen aufrichtigen Dank sage. Bei J6CHER hei13t es: 
"CALCEOLARI (FRANCISCUS), ein Botanicus in dem 16. Seculo, von 
Verona gebiirtig, war einer von den Ersten, so sich ein Cabinet von 
allerhand Erz, Steinen, Thieren, Pflanzen, und anderen Naturalien zu 
sammeln angefangen. MATTHIOLUS und ALDRovANDUS waren seine 
vertrauten Freunde, und der Letzte that mit ihm Anno 1554 eine Reise 
auf das Gebirge Bald0 2), welches damals wegen seiner Fruchtbarkeit 

1) Uber die mannigfaltige pharmazeutisehe Benutzung von Skorpionen, Vipern 
usf., seit alter Zeit her, sowie iiber den Glauben, daB sie auBerordentlieh kriiftige 
.. Antidota" (Gegenmittel) enthalten, s. PETERS: Aus pharmazeutischer Vorzeit. 
Bd. 2, R. 41 ff. und 30 ff. Berlin 1899. Mit viclen, seln interessanten Abbildungen. 

2) Monte Baldo, zwischen Verona und Trient. 

9* 
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an verschiedenen Pflanzen vor die vornehmste Schule der Botanicorum 
angesehen wurde. Er beschrieb nachmals diese Reise unter dem Titel: 
Iter Baldi, welches in MATTHIOLI Compendium de plantis omnibus, 
so man ebenfalls dem CALCEOLARI zuschreibt, wieder aufgelegt worden; 
s. MAFFEI, Verona illustrata." Die "Nouvelle Biographie Generale" 
berichtet, fast genau iibereinstimmend mit ihrer Vorgangerin "Bio
graphie universelle ancienne et moderne" (Paris 1812), daB der italie
nische Naturkundige FR. CALCEOLARI oder CALCEOLARIUS, einer der 
hervorragendsten SchUler GIDNS (d. i. L. GHINI), um die Mitte des 
16. Jahrhundertes als Apotheker in Verona lebte, die Pflanzenwelt des 
Monte Baldo erst allein (1554) und in den nachsten Jahren gemeinsam 
mit ANGUILLARA sowie J. und C. BAUIDN erforschte, und seine Ergeb
nisse> dem J. B. OLIVA mitteilte, der sie erst in italienischer Sprache 
veroffentlichte (Venedig 1566; sehr selten) und sodann unter dem Titel 
"Iter Baldi Montis" auch in lateinischer (Venedig 1571). Diesen An
gaben des "Nouv. Biogr. Gen.", eines Werkes, des sen Zuverlassigkeit 
bekanntlich vielerlei zu wiinschen iibrig laBt, widersprechen indessen 
solche des CALCEOLARIUS selbst. Der beriihmte, mit zahlreichen schonen 
Abbildungen versehene Quartdruck des "Pflanzenbuches" MATTHIOLIS 
"Compendium de plantis omnibus", das 1571 bei V ALGRISI erschien, 
und ebenso die von JOACHIM CAMERARIUS veranstaltete prachtige Aus
gabe von MATTHIOLIS "De plantis epitome utilissima" (Frankfurt a. M. 
1586; mit neuen trefflichen Holzschnitten, angeblich von JOST AMMAN), 
enthalten namlich den Aufsatz "Iter Baldi Montis" als Anhang (S. 923ff. 
des "Compendium"; S. 1005 ff. der "Epitome"); CALCEOLARIUS, der 
sich auf dem Titelblatte als "Pharmacopola" (Apotheker, Spezerei
handler) und als Besitzer der "Officina campanae aureae" (Apotheke zur 
goldenen Glocke) bezeichnet, sagt dort aber in der Vorrede ausdriicklich 
(S. 924), daB er fUr seinen Freund MATTHIOLUS, und auf dessen beson
deren Wunsch hin, den Reisebericht, den er friiher in italienischer Sprache 
herausgegeben habe (edideram), nunmehr auch in die lateinische iiber
setzte, damit ihn MATTHIOLUS im "Compendium" mit abdrucken und 
so auch der gesamten gelehrten Welt zuganglich machen konne 1); von 
einer Herausgabe durch OLIVA ist hierbei mit keinem Worte die Rede 
und auch sonst wird dieser Cremoneser Arzt nur neben ANGUILLARA, 
ALDROV AND!, FRACASTORO und einigen anderen als gemeinsamer Freund 
und als Reisebegleiter angefiihrt 2). MATTIDOLUS (1501-1577) preist 

1) Auf diesen Umstand geht wohl die irrtiimliche Bemerkung JOCHERS zuriick, 
daB man das "Compendium" ebenfalls dem CALCEOLARIUS zuschreibe. 

2) DaB der angeblichen Herausgabe durch GLIV A u. a. auch Besteigungen 
des Monte Baldo und botanische Studien zusammen mit I. und C. BAUHIN voraus
gegangen seien, ist wenig wahrscheinlich, delln noch 1560 (als mittlerem Termin 
zwischen 1554 und 1566) zahlte I. BAUHIN (1541-1613) erst 19 .Tahre, C. BAUHIN 
aber (1560-1624), sein spater so hochberiihmter Bruder, war damals ein neu
geborenes Kind! 
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in seiner eigenen Vorrede zum "Compendium", die aus Trient "von 
den Iden des Januar 1571" datiert ist, den CALCEOLARIUS als aus
gezeichneten Sammler, Ordner und Kenner der Naturschatze und Reil
mittel aller drei Reiche, als hochberiihmten (praeclarum) Apotheker, als 
iiberaus sorgfaltigen und geschickten Verfertiger der reinsten und 
echtesten Arzneien "die empfehlenswerter sind als die aller Anderen" , 
der Theriake und Mithridate, der wahrhaft wunderwirkenden (mirifica, 
miraculot:!a) Antidota, vor aHem aber des Praparates, "das Du Dir und 
mir so eifrig und getreulich bereitet hast, daB es nicht seinesgleichcll 
findet, unseres Skorpionoles". 

Das Gesuchte und Unbestimmte im Ausdrucke dieses SchluBsat:Z('H 
llluB auffalIen, wenn man die sonstigen Gewohnheiten des MATTHIOLUS 
in Betracht zieht. Dieser, als Arzt, Botaniker und Commentator des 
DIOSKURIDES wirklich bedeutende Mann war namlich, wie z. B. SPRENGELS 
.,Ristoria rei herbariae" (Amsterdam 1807; Bd. 1, S. 335 ff.) und E. 
MEYERS "Geschichte der Botanik" (Konigsberg 1857; Bd. 4, S. 366 ff.) 
bezeugen, ein Gelehrter von fast lacherlieher Eitelkeit und GroBmanns
sucht, der sich als "Dictator der Wissenschaften" ansah und fiihlte, 
seine eigenen Irrtiimer und Verwechslungen in Streitschriften voU Un
fehlbarkeit und Eigendiinkel zu verdecken oder abzuleugnen suchte, 
wichtige Verdienste anderer aber bald ohne viele weitere Redensarten, 
bald unter allerlei verbliimten Umdeutungen, als die seinigen in An
spruch nahm, so daB iiber ihn schon ein Zeitgenosse, der treffliche 
GESNER, in einem Briefe sagt, er sei es eben gewohnt "alIes nur sich seIber 
zuzuschreiben" . 

Wahrend mir nun anfangs das Auftauchen "unseres Skorpionolet:!" , 
wie in der Schrift "Del modo di distillare" so auch in der Vorrede zum 
"Compendium", dafiir zu sprechen schien, daB die erstere ebenfallt:! 
dem MATTHIOLUS zugehore, erweckten die obigen Umstande, ferner 
die Tatsache, daB unter denjenigen "die dem MATTHIOLUS Vieles ge
liefert haben" nach SPRENGEL gerade CALCEOLARIUS genannt wird, 
sowie endlich die zweideutige Bezeichnung des Oles als "unseren, Dir 
und mir bereiteten", doch wieder lebhafte Zweifel zugunsten des CALCEO
LARIUS; da nun eine Entscheidung moglicherweise durch Vergleichen 
der medizinischen Werke des MATTHIOLUS herbeizufiihren war, unter
zog ich den machtigen Folianten seiner "Opera omnia", die C. BAUHIN 
in Basel 1598 herausgab, in ihrem 2. Abdrucke (Basel 1674) einer er
neuten Durchsicht. Tatsachlich kommt MATTHIOLUS in ihnen wieder
holt auf jenen Gegenstand zuriick: er bespricht die Skorpione und 
ihre Reilwirkung, sowie die einschlagigen Ansichten der antiken und 
der arabischen Arzte (S. 253 ff.; 1018 ff.), schildert die wichtigsten 
alteren Antidota, Theriake, Mithridate und deren freche Verfalschungen 
(S. 979), beschreibt die richtige DarsteUung seines eigenen Skorpionoles 
aus geradezu unzahligen Drogen und nicht weniger als 300 lebenden 
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Skorpionen, und riihmt auf S. 1019 dies em "Oleum nostrum e scorpio
nibus" nach, daB es "wie oben schon Ofters erwahnt" den Bissen und 
Stichen aller giftigen Tieren vorbeuge, fast aIle Krankheiten und be
sonders auch die Pest heile, ja mit Sicherheit schon vor der Ansteckungs
gefahr schiitze, - was iibrigens nicht hinderte, daB MATTHIOLUS gerade 
dieser Seuche zum Opfer fiel! Von der unvcrgleichlichen Zubcrcitung 
des Oles durch CALCEOLARIUS ist bei keincr dieser Gelegenheiten die 
Rede, sein Name wird iiberhaupt nicht erwahnt und fehlt auch noch an 
einer anderen, besonders wichtigen und iiberraschenden Stelle. 

Eingeschaltet zwischen das Ende des "Commentars zu DIOSKURIDES", 
der die "Opera omnia" eroffnet und den zugehorigen Index findet 
sich namlich eine Schrift "De ratione distillandi . . ." mit 5 Figuren, 
die sich ohne weiteres als lateinische Dbersetzung des "Del modo di 
distillare ... " zu erkennen gibt und dieses Werkchen daher zunachst 
endgiiltig als dem MATTHIOLUS zugehorig zu erweisen scheint. Bei 
naherem Zusehen aber erheben sich gewichtige Bedenken. So sind 
die 10 Druckseiten des "Modo" zu nur 4 zusammengezogen (also gerade 
zu 1/4 Bogen !), teils durch starke Verkiirzung und Umgestaltung des 
Textes, in dem u. a. zahlreiche Einzelheiten der Beschreibungen, die 
Aufzahlungen der Pflanzen und Gewiirze, die Berufungen auf GALENOS, 
einige Hinweise auf Deutschland, und die Empfehlung des CALCEO
LARIUS ganzlich in Wegfall kamen, teils durch Verkleinerung der Ab
bildungen; diese besitzen nur etwa ein Drittel des urspriinglichen For
mates und sind nicht bloB (wie bei einem einfachen Umdrucke) von 
rechts nach links gedreht, sondern zeigen auch willkiirliche Verschie
bungen in den GroBenverhaltnissen gewisser Teile, sowie Abanderungen 
verschiedener Einzelheiten, indem z. B. an der Querseite von Figur I 
statt 4 nur 3 DestilliergefaBe stehen u. dgl. Ferner besitzen diese 
4 Druckseiten "De ratione distillandi" weder Seitenzahlen (der Text 
des DIOSKURIDEs-Kommentars endet auf S. 1027) noch Leitbuchstaben 
(die vielmehr beim Index an jene des Kommentars anschlieBen), und ihr 
Inhalt ist, soweit ich ersehen kann, im Index nicht mit beriicksichtigt. 
Endlich nennt BAUHIN in seiner Vorrede an den Leser (Praefatio ad 
lectorem) ausdriicklich die von ihm durchgesehenen und in die Gesamt
ausgabe aufgenommenen Werke des MATTHIOLUS, namlich den Kom
mentar zu DIOSKURIDES, die Streitschrift gegen AMATUS LUSITANUS, 
die fiinf Biicher Briefwechsel, sowie den Dialog "De morbo gallico " , 
nicht aber "De ratione distillandi". AIle diese Umstande, die auBer
lichen wie die inneren, sprechen meines Erachtens dafiir, daB die Bliitter 
des fraglichen Viertelbogens erst nach Beendigung des Druckes an passend 
erscheinender Stelle in die "Opera omnia" eingeschoben und auf deren 
Titelblatt noch mit aufgefiihrt wurden, - entweder weil der Heraus
geber (oder der Verleged) sie selbst fiir eine Schrift des MATTHIOLUS 
hielt, oder weil er andere glauben machen wolIte, daB sie eine solche 
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seien; im letzteren :Falle .konnen sie in Wir.klichkeit sehr wohl Von CALCEO
LARIUS herriihren, dem dann auch das Verdienst zu.kame, die .konti
nuierliche Kiihlung zuerst beschrieben, vielleicht auch, als bewahrter 
praktischer "Speciarius", zuerst erdacht und den Bediirfnissen cineI' 
Apotheke gemii13 in kleinelll MaBstabe tlO aUtlgefiihrt zu haben, wie 
dies die Abbildung illl "Modo" erkelUwn Ia13t. MATTHIOLUS war zwar 
Hicherlich im Destillieren selb:-;t gut bewandert und erwahnt dies wieder
holt, u. a. auf S. 190 des "Briefwechsels", wo er aus:-;pricht, daB geniigende 
Kenntnisse del' Destillation auch fiir einen nur mittelmiWigen Arzt 
ganz unentbehrlich seien; nirgend hat er abel', soweit meine Erinnerung 
reicht, die Erfindung del' ununterbrochenen Kiihlung fiir sich selbst 
in Anspruch genommen, - so wenig angstlich er sonst bei derlei Anlassen 
zu verfahren pflegte. 

Zwecks weiterer Aufklarung ware es wiinsehenswert, festzustellen, 
ob schon die 1598 erschienene erste Auflage del' "Opera omnia" die 
4 Seiten del' "Ratio" als Einschaltung enthalt, - in welch em FaUe 
diese auch von BAUHIN selbst veranlaBt sein konnte -, ferner aber auch 
zu ermitteln, wie es in diesel' Hinsicht urn die alten Einzelauflagen des 
DIOSKURIDEs-Kommentars steht. Nach E. MEYERS "Geschichte del' 
Botani.k" erschien dieses so hervorragende Werk zuerst 1544 in italie
Bischer und 1554 in lateinischer Sprache, spaterhin aber noch in mehr 
als 50 Ausgaben und Vbertragungen, seit 1548 meist im Verlage des 
V ALGRISI; diesel' trug sogar die Kosten einer deutschen Dbersetzung 
von HANDSCH, sowie einer tschechischen, die 1563 und 1562 in Prag 
gedruckt wurden, wo MATTHIoLus seit 1554 als Leibarzt del' Kaiser 
FERDINAND I. (1556-1564) und MAXIMILIAN II. (1564-1576) tatig 
war. Abbildungen finden sich, wie MEYER angibt, zuerst in del' Auflage 
\'on 1554, doch sind es hier noch ausschlieBlich soIche von Pflanzen 
und Tieren; unter jenen des Druckes von 1563 fiihrt abel' MEYER auch 
.,!l Destillierofen" auf. An diesem Pun.kte hatten demnach die :Forscher 
t'inzusetzen, denen Gelegenhcit und Zeit zu einschlagigen bibliographi
schen UnterHuchungen vergonnt ist, und miiBten VOl' aHem ermitteln, 
in welcher Ausgabe die Einschiebung zuerst nachweisbar wird, wo jene 
gedruckt, und durch wen sie veranstaltet wurde. 

SchlieBlich sei noch daran erinnert, daB als Quelle del' wiederholtell 
Hinweise auf deutsche Verhaltnisse del' langjahrige Aufenthalt des 
MATTHIOLUS am .kaiserlichen Hofe zwar in Betracht .kommen kann, 
durchaus abel' nicht m u 13; stand doch Oberitalien, und besonders Venedig, 
schon seit dem 12. Jahrhundcrt in lebhaftem und stetig zunehmendem 
Warenaustausche mit Deutschland l ), das nachweislich inder Zeit vordem 
dreil3igjahrigen Kricge beziiglich Bergbaues, Hiittenwesens, )letallurgie, 
Gewinnung und \'erwertUJ'g von Naturprodukten, sowie mechanischer 

1) Hiehe HIMO:-:SFELV: Del' Fondaco dei'I'edeschi in Venedig. Htuttgal't 1887. 
- 8CHAtTBE: Handelsgeschichtc der romanischcn Viilkrl'. Miinchen 1906. 
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und chemischer Technik, eine fUhrende Rolle in Europa spielte. Daher 
schapft z. B. das wichtige, in jiingster Zeit durch A. MIELIl) neu heraus
gegebene und· ausgezeichnet kommentierte Werk des BIRINGUCCIO von 
1540 u. a. auch aus den fUr das Bergwesen grundlegenden des AGRI
COLA, desgleichen sprechen die urn 1559 verfaf3ten "Secreta" des PEDE
lIiONl'ANUS an verschiedenen Htellen von deutschen 1<'arhen (weif3er, 
blauel' ... ), Von deutsehem Vitriol, von deutschen Verfahl'en zum Laten 
sowie ZUIll Vergolden des Eisens, von der "bisher in ganz Italien ·noch 
ullbekanntcn Methodc, den Zinnober zu machen in Masscn \'on 100 oder 
200 Pfunclen und mchr, gleich den aus Deutschland eingefUhrten" usf. 2 ). 

Uber die alteren deutschen Erzeugungsstatten gewisser chcmischer Pro
dukte, iiber die in ihncn bcnutzten Vorrichtungen und Betriebsweisen, 
sowie iiber die Wege und Gebrauche des zugeharigen Handels helleres 
Licht zu verbreiten, als dies bisher gelungen ist, bleibt cine der an
ziehendsten Aufgabcn historischer :Forschung. 

14. Verwendung des Petroleums im friihen Mittel
alterS), 

Vor Clmger Zeit 4) wies ich darauf hin, daB persisches Erdal schon 
wahrend des zweiten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung in graBeren 
Mengen nach dem Westen gebracht, und u. a. in Konstantinopel zum 
Heizen der yom Kaiser SEPTIMIUS SEVERUS (193-211) errichteten 
Pl'unkbader bcnutzt wurdc. Nach der Eroberung Persiens dureh die 
Araber (im 7. Jahl'hundert) seheint, cntspl'cchend dem gewaltigen Auf
schwunge de:; al'abischen KriegHwesenH, :;owic des Land- und Heehandel:;, 
auch die Verwendung unci Ausfuhl' des El'd61cs, <\el" Naphtha (VOIll 

persi:;chen naft), crhet>lich zugenommell zu haben. 
Schon die Annalen des Geschichtsschreibers TABARl (839-923) 

berichten, daB die (seit dem 8. Jahrhundert) naeh den indisehen Inseln 
und nach China segelnden Kauffahrer der Araber stets einige Leute 
an Bord zu haben pflegten, die sich auf die Bekampfung der Seeraubel' 
mittels "griechischen Feuers" verstanden, d. i. mittels jener vom syrischen 
Architekten KALLINIKOS erfundenen Mischung aus Erdal oder Erdal
lOsungen und gebranntem Kalk, die sich in Beriihrung mit Wasser ent
ziindete, seit dem 7. Jahrhundert auch in Konstantinopel wohlbekannt 
war 5), und seitens der Araber, laut Angabe des Polyhistors AL-DSCHAHIZ 
(t 869), als eine griechische Errungenschaft iibernommen wurde 6); 

desgleichen fiihrten die groBen chinesischen Dschunken, die im 7. und 

1) Bari 1914. 2) A. a. 0., S. 261, 282; 233; 297, 319; 291. 
3) Chemiker-Zeit. 1914, S. 413. ') Abhandlungen und Vortrage. Bd. 2, S. 226. 
5) Ebenda Bd. 1, S. 125. 
6) WIEDEMANN: Beitrage zur Geschichte der Naturwissenschaften. Nr. 10, 

S. 356. Erlangen 1906. 
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8. Jahrhundert die Hafen des Persischen Golfes besuchten, Naphtha mit, 
urn sich der haufigen Dberfalle durch Piraten zu erwehren 1). Eine 
Erzahlung, die WUSTENFELD in seiner "Geschichte der Fatimiden
Khalifen" anfiihrt 2), meldet, daf3 der Beherrscher aller Glaubigen, im 
Kriege mit dem agyptischen Khalifen begriffen, im Jahre 915 auch eine 
"'lotte aussandte, "die zwar nur aus 25 Schiffen bestand, aber wohl
versehen war mit Kriegsmaterial und Naphtha, ... so daI3 in der See
:;chlacht bei Raschid (Ro:;ette, an der Nilmiindung) der graf3te Teil del" 
feindlichen Flotte verbrannt wurde'·. 

Die europai:;ehen Beriehterstatter aus der Zeit del' Kreuzziige cr
wahnen sehr oft den ausgedehnten und erfolgreichen Gebrauch, den 
die "Sarazenen" vom Erdal und zuweilen auch vom griechischen :Feuer 
machten, dessen sie sich namentlich zum Anziinden der feindlichen 
Belagerungstiirme und SturmV"orrichtungen bedienten 3). Das von 
WUSTENFELD iibersetzte anonyme arabische Sammelwerk "Buch vom 
Heerwesen der Muslime", das zwar erst gegen 1300 abgefaf3t ist, dessen 
Inhalt aber zum groI3en Teile eine weit altere Vergangenheit betrifft, 
gedenkt gleichfalls der Wurfmaschinen zum Schleudern brennender 
Naphtha 4), zahlt aber auI3erdem auch als eine besondere Abteilung der 
Fuf3soldaten die "Schleuderer von Naphtha und von Mischkriigen" auf, 
welche letzteren eine Masse enthielten, die, soweit dies die wenig klare 
Auseinandersetzung ersehen laf3t, aus Naphtha, Schwefel, griinem Eisen
stein P), Harn und Essig zubereitet und zusammengeseiZt war 5). Ferner 
diente Naphtha auch zur Herstellung von :Feuerpfeilen, wie sie u. a. 
schon dl'r Hpatromische Historiker AMMIANUS MARCELLINUS (gegen 
400 II. Chr.) bei Beschreibung der orientalischen :Feldziige des Kaisers 
.JuLIANUS ArosTATA schildert 6): Rie enthielten {'inc gewisse Menge 
brCI1lll'llder Naphtha und durftell nUl" mit maI3iger Geschwindigkeit 
abgeschossen werdell, da sie sonst wahrend de:; }<'Iuges erloschen. Bereits 
das grundlegende arabische Sammelwerk "Fihrist" des 10. Jahrhundertes 
berichtet iibrigens, auf Grund noch alterer Schriften, iiber die Ver
wendung von Naphtha und Naphthaspritzen im Kriege, sowie liber das 
Schleudern von Gefaf3en mit Naphtha, die dann durch Feuerpfeile in 
Brand gesetzt wurde. 

Zu medizinischen Zwecken (als Salbe, Desinfiziens u. dgl., nament
lich auch in Gestalt des oft riihmlich erwahnten "Naphtha-Salzes", 
eines natiirlichen, mit Naphtha durchtrankten Steinsalzes) diirfte Erdal 

1) REINAUD: Memoire sur l'Inde. S. 200. Paris 1849; Abhandlungen und Vor· 
trage, a. a. 0., S. 132. 

2) Gottingen 1881, S. 56. 
3) Z. B. "Memoires de JEAN SIRE DE JOIN VILLE (Paris 1858, ed. FR. MICHEL); 

J. lebte 1224-1319. 
4) Gottingen 1880, S. 19. 5) Ebenda S. 13, iO ff. 
6) Lib. 23, cap. 4 u. 6; lib. 24, cap. 2. 
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schon im 9. Jahrhundert gebrauchlich gewesen sein und wird spaterhin 
oft zu solchen empfohlen, bei lBN-AL-AwAM, im "Buche der L9.ndwirt
schaft" (urn 1250), auch zu jenen der Tierheilkunde 1); unter "reinster" 
Naphtha ist hierbei urspriinglich nur die klare, hellfarbige zu Ycrstehen, 
denn destillierte, deren DIMESCHKI urn 1300 gedenkt, scheint so friih
zeitig noch nicht dargestellt worden zu sein, und wird daher auch nicht 
von jenen europaischen Arzten angefUhrt, die sich iiber- den arabischen 
Heilmittelschatz zuerst des naheren v erbreiteten , z. B. nicht von dem 
Salernitaner PLATEARIUS (urn 1150 2). 

Bis ins 9. Jahrhundert scheint auch der Gebrauch des Erdals ZUIll 

Brennen in Lampen zuriickzugehen (Lampe: arab. Kandil, daher das 
franzas. chandelle, wahrend bougie, Kerze, von Bugia kommt, dem 
Namen der nordafrikanischen Hafenstadt, die im Mittelalter ein Haupt
ausfuhrplatz fUr Kerzen war); in spateren Zeiten wird dieser Verwendung 
oft Erwahnung getan 3). In der "Kirche des h. Grabes" zu Jerusalem 
hatten die Ordensbriider cine "Wunderlampe" hangen, die sich a'n
geblich an hohen ~'esttagen von selbst entziindete; in Wirklichkeit aber, 
so berichtet der arabische Autor AL-KARAFI (t 1285), fiihrt.e ein langer, 
diinner, mit Naphtha bestrichener Draht zu ihr, der das Feuer, das 
auBerhalb der Kapelle an ihn gelegt wurde, unvermerkt biS zur Lampe 
fortpflanzte; nach der Riickeroberung Jerusalems wollte der Sultan die 
weitere Vorfiihrung dieses Wunders verbieten, gestattete sie aber nachher 
dennoch, urn nicht der hohen Einnahmen seitens der herbeistramenden 
christlichen Pilger verlustig zu gehen 4). Ganz ahnliche Feuerkiinstc 
fiihrten iibrigens die persischen Magier schon ALEXANDER DEM GROSSI<;N 
nach der Einnahme Ekbatanas vor, und wie unbekannt den Gricchen 
damals noch die Naphtha war, beweist die Erzahlung, daB die Auf
findung yon ,,01" im Sande des Oxus-Ufers als ein treffliches Vor
zeichen galt, "da weit und breit kein Olbaum zu sehen war" 5). 

In besonders groBem Umfange scheinen die verschwenderischen 
Khalifen der Fatimiden-Dynastie Agyptens das Erdal bezogen und an
gehiiuft zu haben, nicht nur zu kriegerischen, sondern auch zu Luxus
zwecken, da z. B. ein Bericht vom Jahre 1002 eine Soldatenschar, an
scheinend die Leibwache des Herrschers, "mit brennenden Naphtha
fackeln" auftreten laBt 6); aus dem Jahre 1077 meldet ferner die Chronik, 
daB gelegentlich eines Aufstandes die Residenz zu Kairo durch eine 
Feuersbrunst verzehrt wurde, wobei, neben einer Fiille yon unglaub-

1) -obers. CLEl\1E~T-MuLLET: Bd. 3, S. 170. Paris 1864. 
2) Siehe meine "Beitrage z. Geschichte des Alkohols". Chemiker-Zeit. 1913. 

H. I:H3 ff. 
3) Z. B. WIEDEl\1A~N: A. a. 0., N\,. 12, H. 200. 1907. 
4) Ebenda, Nr. 14, H. 6:t 1908. 
5) PLUTAR(,HS Biographie ALEXA~DER DES GROSHEN. Kap. 35 u. 37. 
6) W USTENFELD'S "Geschichte", G6ttingen 1881, S. 158. 
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lichen Herrlichk,eiten und von Schiitzen unermeBlichen Wertes, auch 
nicht weniger als 10000 Kruge und ~bensoviele Flaschen mit Naphtha 
verbrannten 1). Selbst wenn diese nur kleine GefiiJ3e von etwa 5 Liter 
Inhalt waren, entsprechen die 20000 Kruge und Flaschen 100000 Liter 
Erda!, dessen Gewinnung und Versendung also .zu jener Zeit schon in 
immerhin graJ3erem MaBstabe stattfinden konnte; daB indessen die 
Naphtha noch einen verhiiltnismiiBig hohen Wert bcsaJ3, zeigt schon 
die Tatsachc, daB sie unter den Schiitzen des Khalifen-Schlosses auf
bewahrt wurde, wo sie zugleich mit dies en und mit unziihligen sonstigen 
Kostbarkeiten der Vernichtung anheimfiel. 

1) Ebenda ~. 261. 



Dritte Abteilung. 

15. Chemiscbes nnd Technologisches 
ans knnstgeschichtlichen Quellenschriften. 

I. Heraklius 1). 

Die von LESSING in seiner Abhandlung "Vom Alter der Olmalerei" 
schon 1774 dem Titel nach erwahnte Schrift des sog. HERAKLIUS "Von 
den Farben und Kiinsten der Romer" ist, wie neuere kritische Unter
suchungen ergaben 2), ein mittelalterliches Sammelwerk, dessen erster 
und zweiter Teil einem in Rom heimischen Autor unsicheren Namens 
und vermutlich geistlichen Standes zugehoren, wahrend der dritte Teil 
erst erheblich spater, von anderer Hand, und an anderem Orte beigefiigt 
wurde. Die einheitlichen beiden ersten Abschnitte sind in Hexametern 
geschrieben, die kein klassisches Geprage mehr tragen, aber auch noch 
nicht jene Reimform zeigen, die angeblich der Pariser Monch LEONIUS 
im 11. Jahrhundert erland, und deren Bliitezeit in das ll. und 12. Jahr
hundert falIt; der Form der Verse nach hat daher deren Anfertigung 
im 10. Jahrhundert stattgefunden, und mit dieser Annahme stimmt auch 
ihr Inhalt iiberein, del' keineswegs dem ungenauen und unzutreffenden 
Titel entspricht, vielmehr nur diirftige Nachrichten iiber jene mechanischc 
Technik des Kunsthandwerkes birgt, die sich aus der Antike in das 
Mittelalter hiniiberrettete, und wahrend der Epoche wahrhafter Barbarei, 
die dem Kunstleben Italiens im 10. Jahrhundert ihren Stempel auf
driickt, zwar charakteristische byzantinische Einwirkungen erfuhr, aber 
noch keine arabischen. Der dritte Abschnitt hingegen ist in Prosa ab
gefaBt, verschiedenen franzosisch-normannischen Bezeichnungen nach 
offen bar in Frankreich, und zwar nicht vor dem 12. oder dem beginnenden 
13. Jahrhundert; er zeigt namlich deutliche Spuren sarazenischer Ein
fliisse, und schopft vielfach aus Schriften. die, wie /'. B. del' sog. THEO
PillLUS PRESBYTER und die erweiterte Fassung der sog. "Mappae clavi
vula", fraglos erst dem 11. und 12. Jahrhundert angehoren. 

1) Chemiker-Zeit. 1916, S. 3. 
2) Iw, Quellensehriften fiir Kunstgesehiehte. Bd. 4. Wien 1873. Auf die 

lehrreiehen Einleitungen und Anmerkungen sei betreff alles Naheren ausdriiek
Heh verwiesen. - Inwieweit die neuere Ansieht zutrifft, daB der Titel "Heraklius" 
nur eine Anspielung auf den "herakleisehen Steine" = Probierstein sei, bleibe 
dahingestellt. 
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Dem jammervollen Tiefstande Roms gegen 1000 n. Chr. entsprechend, 
bietet zwar der altere Teil des HERAKLIUS keine Nachrichten iiber "groile" 
Malerei, Plastik, oder Architektur, sondern fast nur solche iiber An
fertigung von Miniaturen sowie von Verzierungen glaserner und kera
mischer Produkte, doch bleiben auch diese, als Hindeutungen auf friih
mittelalterliche Kunstausiibung, sowie als Dberlieferungen, die an die 
Traditionen des klassischen Altertums ankniipfen, von hohem Interesse; 
weitaus reichhaltigere Angaben sind dem jiingeren dritten Teile zu ent· 
nehmen, da dieser aber, wie erwahnt, einer spateren Zeit entstammt, 
sollen sie in einem eigenen Abschnitte behandelt werden. 

A. Teil I und II (10. Jahrhundert). l. Zur Anfertigung der Schriften 
und Miniaturen fur Bucher bedient man sich hauptsachlich verschie
dener Farben von Blumen und Blattern, die man des Morgens, wenn die 
Pflanzen frisch aufgebliiht sind, abpfliickt, auf glatten Steinplatten mit 
etwas Gipspulver vermahlt, trocknet, und so aufbewahrt; kommt die 
(blaue) Farbe [anscheinend der Kornblume]I) mit Kalk in Beriihrung, 
so wird sie grun 2). 

Griine Farbe ergeben die Blatter der Morella [einer Art Nacht
schatten, Solanum nigrum], die man mit ein wenig Gips und Wasser 
gleichmailig zermahlt, bis die Masse diinnfliissig genug fiir die Feder 
ist, und auch mit dem Pinsel aufgenommen werden kann 3). Eine andere 
schone griine Farbe erhalt man, indem man eine Mischung von Kupfer 
mit Essig und Honig in ein Gefail bringt, das man mit reichlichem Miste 
bedeckt, und so 12 Tage stehen lailt 4). [Was diese primitive Methode 
ergibt, ist Griinspan.] 

Rote Lackfarbe entsteht, wenn man die Zweige des Efeus im 
Friihjahr anbohrt, und den ausflieilenden dicken Saft einkocht; er geht 
dabei in eine blutrote, zu Zwecken des Schreibens und Malens besonders 
geschatzte Masse iiber, wie sie auch die rosenrote parzische Farbe zum 
Farben von Schaf- und Tierfellen liefertO). [Diesen Saft ergibt der Efeu 
nur im warm en Klima; die "parzische" Farbe ist wohl die "parthische", 
denn rote parthische Felle, pelles parthicae, purpureae, phoniceae, daher 
spater auch "Fenubis" genannt, waren schon zur romischen Kaiserzeit 
eine beliebte Handelsware.] 

Goldfarbe wird bereitet, indem man Goldflitter mit rein stem Wein 
anreibt und wiederholt bis zur feinsten Verteilung schlammt, sie mit 
Schmiere von Rindern [Leim, Gelatine; nach spaterer Lesart auch mit 

1) Die in eckige Klammern gestelltcn BeiRiitzc riihren von mir her. 
2) I, cap. 2 u. R. 99 ff. 3) IT, cap. :l. 
4) Offpnhar ist 3('ri (K upfer) Zll lesen und nicht acri (scharf), woraus ILG "schar

f('n Essig" mac-ht,; Heine unzureichende Kenntnis in chemischen Dingen und ill 
der Bed(,lltllng del' lateinischm Ternlini technici hat den kUllstgeschichtlich so 
hoc-hvcrdicntell Hpransgeher wiederholt sphr argc Fehler ill diesel' Hinsicht hl'
gehen lassen. 

") I, cap. 8 n. K 119. 



142 Dritte Abteilung. 

Ochsengalle] zu einem Gummi zurechtmischt, und diesen vor dem 
Gebrauch mit dem Rohr der Feder gut umriihrt; nach dem Trocknen 
macht man das Gold durch Glatten mittels eines Barenzahnes schon 
glanzend1 ). Man kann aber auch, wie es beim Verzieren von Elfenbein 
geschieht, die zu vergoldenden Stellen mit der in Wasser aufgekochten 
Blase des Fisches Uso [Hausen] bestreichen, und dann das Gold in Blatt
chenform auflegen 2). 

2. ZUl' Herstellung goldglanzender GlasgefaBe bepinselt man 
Schalen aus reinem glanzenden Glase mit dickem Gummi, beklebt sic 
mit den diinn geschlagenen Goldblattchen, laI3t trocknen, zeichnet nUll 
Figuren von Menschen, Lowen, Adlern u. dgl. ein, und iiberfangt schlieB
lich mit einem zweiten, vor dem Feuer vorsichtig diinn geblasenen 
Glase, das sich dem ersten bei rich tiger Warme genau gleichmaBig an
legt3). 

Das Gravieren (Ziselieren) des Gla,ses geschieht mit einem harten, 
Pyrit genannten Steine [Feuerstein? Edelstein Pyrit des PLINIUS ?], doch 
muB man die GefaI3e (fialas) vorher erweichen, indem man sie mit einer 
Mischung bestreicht, die aus fetten Engerlingen, Essig, und dem heiBen 
Blute eines mit Efeu gefiitterten Bockes besteht4). rOber di\lse Wirkung 
des Bocksblutes siehe weiter unten.] . 

Aus Glas, und zwar aus dem farbigen "romischen Glas", vitrum 
romanum, werden kiinstliche Edelsteine gemacht: Man fiillt das 
Pulver in eine entsprechend gestaltete Form aus Tonerde 6), schmilzt 
unter Umriihren mit einem Stabchen, bringt das Ganze mit einem 
hohlen Stiick Eisen bedeckt in den Of en , und driickt das Glas, sobald 
es erweicht ist, mit dem unten verbreiterten Eisenspatel so in die Form 
cin, daB weder eine Liicke noch eine Hervorragung verbleibt 6). ["Vitrum 
romanum" ist ein schon zu Beginn der Kaiserzeit bekannter technischer 
Ausdruck; Kaiser TIBERIUS war es, der Meister aus Agypten, dem Stamm
lande kiinstlerischer Glasfabrikation, nach Rom berief, woselbst gewohn
liche Glaswaren schon zur Zeit des CICERO in groBerer Menge erzcugt 
wurden.] 

3. Um Edelsteinen schonen Glanz zu verlcihen, reibt man sie 
mit etwas Wasser auf einer glatten Marmorplatte 7); will man Edelsteine 
oder Kristall schleifen, so bearbeitet man sie, nach dem Erweichen 
(s. unten) und Anfeuchten mit Wasser, mittels einer Bleiplatte, die in 
einen eisernen Rahmen gefaI3t ist, und an der man feinst gepulverte 
Fragmente der in den Of en gebrannten Tonerde haften gemacht (ein
geschmolzen 1) hat, durch die sie die notige Scharfe erhalt 8 ). Das Gra
vieren (Ziselieren) der Edelsteine erfordert gehartetes Eisen, dessen 

1) I, cap. 7. 2) I, cap. 9. 3) I, cap. 5. 4) I, cap. 4 u. S. 117. 
5) "creta" braucht nicht stets Kreide zu bedeuten, wie ILG annahm; sehr 

oft ist auch Gips oder eine andere weiBe Erdart darunter zu verstehen. 
8) T, cap. 14 u. S. 112, 126. 7) I, cap. 10. 8) I, cap. 12 u. S. 123. 
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Herstellen durch Luschen gliihenden Eisens im :Fett eines in der Brunst 
stehenden Bockes crfolgt, das ihm eine Spitze von au/3erster Harte 
verleiht. [Dies ist das "temperare et indurare" des PLINIUS, wobei das 
Fett vielleicht auch den Kohlenstoff abgibt, der zur Dberfiihrung des 
Eisens in Stahl erforderlich ist.] 

Zum Erweichen von Edelsteinen, Glasern und Krystall bedient 
man sich, einer Vorschrift des PLINIUS gemaB, des Harnes oder Blutes 
eines womoglich mit. [dem fiir sehr "hitzig" geltenden] Efeu gefiitterten 
Bockes, welches Mittel selbst den Diamanten fiir Eisen angreifbar machtl). 
[Diesen Aberglauben, der offenbar auf die Annahme zuriickgeht, der 
als besonders sinnlich bekannte Bock besitze auch ungewohnlich heiBes 
Blut, iiberliefert tatsachlich schon PLINIUS, und ihm namentlich entlehnt 
ihn dann die gesamte morgen- und abendlandische Literatur 2); da 
man nun dem Diamanten, dem ,,!t'iirsten" samtlicher Edelsteine, eine 
ganz ausnehmend "kalte Natur" zuschrieb, so ist sein Antagonismus 
gegen das hitzige Bocksblut 3 ) leicht erkliirlich, wie er denn, ebenfalls 
wegen diesel' seiner groBen Kalte, auch als Gift fiir die "heiBe" Leber 
galt, in die man den Sitz aller Begierden und Leidenschaften verlegte4). 

Nicht ausgeschlossen scheint es, da/3 "Bocksblut" nur einer der im 
Oriente so zahlreichen sog. Decknamen (Scheinnamen) war, und "starke 
Hitze" bedeutete, denn es liegt nahe, anzunehmen, daB man in jenen 
Landern, die zuerst Diamanten besa/3en und benutzten, auch zuerst die 
Erfahrung machte, daB die andauernde Einwirkung hoher Warmegrade 
einen verderblichen, ja unter Umstanden zerstorenden EinfluB auf diesen 
Edelstein ausiibe_ Zwar findet man sehr allgemein angegeben, erst 
NEWTON habe auf das groBe Lichtbrechungsvermogen des Diamanten 
hin seine Verbrennbarkeit vorausgesagt, und die italienischen Physiker 
AVERAMI und TARGIONI hatten diese (1695) mit Hilfe des Brennspiegels 
durch den Versuch bestatigt; abel' die Kenntnis diesel' Tatsachen muG 
eine weit altere sein, denn als eine vollig gelaufige erwahnen sie bereits 
ALDROVANDI im "Museum metallicum" (Bologna 1648, S. 948), ja 
BAPTISTA PORTA (1;339-1615) in seiner "Magia naturalis" (lib. 7, cap_ 54), 

1) J, cap. 13 u. ~. 124. 2) I, cap. 6 u. 12. 
3) Siehe meine "Abhandlungen und Vortrage zur Geschichte der Natur

wissenschaften". Bd. 1. Leipzig 1906. Z. B. PLINIUS (S. 9), AELIAN (urn 125 
n. Chr., S. 485), hi. AUGUSTIN US (urn 415 n. Chr., S. 77), ABU MANSUR (975 n. Chr., 
S. 83). - Bocks-Blut und -Harn finden sich noch in den Pharmakopoen des 18. Jahr
hundertes. 

4) Ahnlich hciBes Blut wie die Ziegen sollen nach AELIAN die Affen besitzen, 
und zwar aus analogen Grunden. Die bisher unerklarte Redensart "Jemandem 
Horner aufsetzen " , die schon an einer Stelle des beriihmten, von ARTEMIDORUS 
urn 175 n. Chr. verfaBten "Traumbuches" vorkommt (lib. 2, cap. 12), heiBt vcrmut
Heh nichts anderes als den Ehemann, - denn immer auf diesen und nie auf die 
Gattin zielen derlei Spitznamen --, zum Boeke machen, d. h. zum Gemahl einer 
nach Art del' Ziegen ausschweifenden Frau; "Ziegen und Affen!" ruft daher noch 
bei SHAKESPEARE del' dfersuchtige OTHELLO aus. 
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deren erste Ausgabe er schon in seinem 20. Lebensjahre, also 1559, voll
endet haben solI. Es hei13t in dies en Werken yom Diamanten: "diuturni
tate temporis ignibus consumitur" = Feuer verzehrt ihn bei liingerer 
Einwirkung, und "cedit igni etiam modico" = schon mittelstarkes Feupr 
wird seiner Herr.] 

4. Urn Kupfergefii13e zu vergolden, bereitet man aus Fischgalle, 
wenig altern Essig und Kreide, eine goldige, dem Auripigment iihnliche 
Farbe; man macht zuniichst die metallischen Oberfliichen mittels Schabers 
und Biirenzahns glatt und gliinzend, triigt sodann die }<'arbe mit Hilfe 
des Rohres gleichmii13ig auf (spergere), und wiederholt dies nach Bedarf 
mehrmals, wobei das· Rohr so zu fiihren ist, da13 stets vollig gleichmii13ige 
Verteilung erfolgt, und weder leere noch aufgehohte Stell en verbleiben1 ). 

[Eine Gold vortiiuschende Gallenfarbe erwiihnt Rchon ARISTOTELES 
aIR wohlbekannt 2).] 

5. Schmelz (Email) auf Tongefii13en lii13t sich in verschiedener 
Weise und in verschiedenen Farben anbringen. W ei13: Das nicht zu diinne 
Gefii13 wird mit einer, zu feinstem Staube gemahlenen, mit Gummi 
angemachten Mischung von gliinzendem (farblosem) Glase und Schwefel 
bestrichen, in den Of en gesetzt, und sobald es in die richtige Hitze kommt, 
bei der der Dberzug anhaftet, wieder herausgenommen 3). Schwarz: 
Die Mischung besteht aus auf Marmor zu Staub gepulvertem, durch
sichtigem Glas, feinst gemahlenem Lasur, der in der Erde gefunden 
wird, und Gummi; ihre blaue Farbe wandelt sich erst im Feuer zur 
schwarzen urn 4). [Lasur deutet ILG auf Kobalt, doch ist hier vielleicht 
eher an einen manganhaltigen Zusatz zu denken; der Name Lasur ist 
schon in seiner orientalischen Heimat vieldeutig, und wird von lebhaften 
Farbentonen alJer Art gebraucht, und ebenso unsicher ist die Farben
bezeichnung Coeruleum, die keineRwegs stets unserem heutigen reinen 
Blau entspricht.] Griin: Man riihl't fein gepulvertes gliinzendes GIaR 
mit sublimiertem Schwefel (sulfur igni combustum), Kupferasche (cupeI
lum = Kupferoxyd), und Gummi an, und setzt die richtig bestrichenen 
Gefii13e in den Of en , in dem sie dann, sobald sie sich iiu13erlich zu roten 
beginnen, die griine Fiirbung annehmen 5); man. kann auch eine fein
geriebene Mischung von gliinzendem Glas, Kupferasche und Griinspan 
(rubigo cupri = Kupferrost) benutzen, hat aber hierbei die Gefii13e, 
sobald sie einen gliinzenden Schein zeigen, sofort aus dem Of en heraus
zunehmen, denn die Schonheit der Farbe tritt erst beim Erkalten hervor, 
wiihrend die Gewalt des Feuers sie durch die allzugro13e Hitze unter
driickt 6). Bunt: AUR pass end em Ton, der im gliihenden Of en die Hitze 

1) II, cap. 1 u. 2. 
2) Hiehc meinen Aufsatz "Chemischcs und Alchemischcs aus ARISTOTELES", 

Arch. f. d. Gesch. d. Naturwissensch. Rd. 2, fl. 268. Leipzig 1910. Auch Ahhandl. 
II. York Rd. 2, H. 92. 

3) II, cap. 5. 4) II, cap. 6 u. S. 115. 5) II, cap. 4. 6) II, cap. 7. 
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aushalt, formt man GefaJ3e, und bestreieht sie mit "vitrum romanum" 
(farbigem Glase), das zwischen Marmorplatten zu feinstem Staube ge
mahlen, und mit der klaren, "Gummi" genannten AUSRchwitzung zu 
einer .Fliissigkeit angerieben ist; nach dem Brennen enleheinen die 
Farben in vollem Glanz( 1 ). [Bleihaltige farbige Glasuren werden also 
hier, mindestens wissentlich und absiehtlich, nicht angewandt. J 

B. Teil III (11. nnd 12 .. Jahrhundert). 1. Glas. Nach ISIDORUS 2 ) 

hei13t Glas .,Vitrum'·, weil es fiir den Blick (visui) durchdringlich ist, 
denn ein Gegenstand bleibt innerhalb eines Glases ebensogut zu sehen 
wie au13erhalb, liegt also sozusagen offen, obwohl er eingeschlossen ist. 
Erfunden wurde das Glas in dem an Judaa angrenzenden Teile Pho
niziens, gelegentlich des Scheiterns eines Schiffes voll Nitrum [d. i. 
Alkaii, natiirliche Soda, nicht Salpeter, wie ILG iibersetzt]; die Kauf
fahrer gingen an den Strand und setzten ihre Kochkessel auf Stiicke 
Nitrum, und da das Ufer dort mit schonen Kieseln bedeckt ist, die 
der Flu13 Belus durch sein starkes Gefalle v611ig rein wascht, so trat 
beim Erhitzen 8chmelzung ein, und eine neue durchsichtige Fliissig
keit, das Glas, begann zu flieJ3en. Mit derlei Material haben sich abel' 
die Menschen nicht begniigt, vielmehr lehrte sie ihre erfinderische 8treb
samkeit (ingeniosa sollertia), Glas aus allerlei Bestandteilen und Zu
satzen 3) mittels trockenen Holzes in machtigen (Hen ahnlich wie Erz 
zurecht zu schmelzen, und zu Blocken (massae) zu gestalten. Auf solche 
Weise bereitete man das Glas einst in Italien, abel' auch in Gallien und 
Spanien, indem man den zartesten weif3en Sand, feinstens gesto13en 
und gemahlen, mit drei Teilen Nitrum (nach Gewicht oder Ma13) mischte. 
und das zunachst erhaltene Rohglas, das Ammonitrum (Sandnitrum) 
hie13, in anderen Of en zu BWcken reinen und wei13en Glases umarbcitctc 
(rccoqupre 4 ). Diese schmilzt man dann nochmals in eigenen Werk
statten um. und blast das Glas, formt cs mit dem Drcheisen, odeI' ziseliert 
l'S wie Silber; auch wird es auf mannigfaltige Weise gefiirht, so daB cs 
Hyazinthen, Saphiren, Onyxen und Edelsteinen aller Art gleicht, und 
('s gibt keinen Stoff, der zur Herstellung von Gemalden und zur AII
fcrtigung von Spiegeln 5) geeigneter ware; am schilnstpn aher ist das reine, 

-------
1) I, cap. ~ u. R. 112. 
2) Gemeint ist del' hI. ISIDORUS von Sevilla, del' seine, fiir die Geschiehte del' 

WisHenschaften sehr wichtigen Werke urn 625 n. ChI'. schricb; cr ist ein viillig 
kritikloser, geschwatziger Kompilator. 

!I) Neben nitrum wird ciprum genannt, was keinesfalls (nach ILG) KupfN 
bedeuten kann; vermutlich ist das Wort entstcllt, vielleicht ist zafrum (zafra, 
zaffara = Zaffer, Smalte) zu lesen. 

4) Das von ILG stehen gelassene Wort "Admovitrius" del' Handschriften ist 
sinnlos und durch das bei ISIDORUS vorzufindende "Ammonitrum" zu ersetzcn. 

5) Entgegen friiheren Annahmen gab es mit Gold-, Zinn- oder Bleifolie belegte 
Glasspiegcl schon im Altertume; die Sammlung der Saalburg bei Homburg besitzt 
einen solchen. Vgl. auch den Aufsatz von DAFERT und MIKLAUSZ: Monatshefte 
f. Chemie. S. 781. Wien 1910. 

\'. L i)1 P llI:ltlll t Heifl'ii!.!t'. 10 
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dem Bergkrystall ahnliche Glas, und Trinkgerate daraus haben die 
goldenen und silbernen verdrangP). - Eine Art Glas scheint aueh del' 
Stein Obsidian zu sein, den man in Indien, in Italien und an del' West
kiiste Spaniens finden soIl, und zu kleinen Kunstgegenstanden verarbeitet; 
er ist griin bis braun, fettig glanzend, zuweilen ziemlich durchsichtig, 
zeigt abel', geschliffen, keine eigentlichen Spiegelbilder, sondern nur 
schattenartige Umrisse 2). 

Eine Mischung (temperatura) zur Herstellung biegsamen und 
hammer baren Glases ersann ein Meister zur Zeit des Kaisers TIBERIUS, 
doch liell diesel' den Erfinder. del' allein die neue Herstellungsweise 
(condituram) kannte, sogleich hinrichten, dam it nicht die Verbreitung 
einer Ware von so uniibertrefflichen Eigenschaften den Wert des Goldes 
und Silbers auf jenen des Tones herunterdriicke 3). [Dber das sog. hammer
bare Glas gibt es eine kleine Literatur; s. meine "Abhandlungen und 
Vortrage", Bd. I, S. 74.] 

Zur Gewinnung schonen Glases 4 ) benutzt man jetzt (neben Sand) 
die Asche gut getrockneter, VOl' dem Johannistage gesammelter Farn
krauter 5), von del' man 2 T. mit 1 T. Asche del' Faina mischt, d. s. junge 
Baume des Waldes lund zwar Buchen, fagus; im Franzosischen noch 
jetzt faine = Buchecker 1- Den Of en baut man aus Stein en und ver
schmiert die 1!'ugen mit einem aus Ton und Rindermist bestehenden 
Mortel; die Sohle solI eine halbe Elle hoch, ganz flach, und im Innern 
hohl sein, weil dort da~ :Feuer brennen mull; auf ihr erheben sich drei 
Zellen, eine mittlere groBere mit zwei 1!~enstern, und zwei seitliche kleinere 
mit je einem :Fenster, doch solI die linke etwas geraumiger sein als die 
rechte, weil man in ihr lj.uch die Glashafen (mortariola) zu brennen pflegt. 
Innen VOl' das Fenster del' Mittelzelle setzt man zwei solche Hafen, und 
wenn die Masse in del' linken Zelle 24 Stunden lang gut gesehmolzen ist 
und wie dicker Leim fliellt, so schopft man sie mit del' eisernen Kelle 
(coclea) in jene beiden Hafen, und schmilzt sie unter stetem Umriihren 
fertig, bis sie weill ist. 

Will man nun Gefalle odeI' Tafeln machen, sO tritt man hinter eine 
Mauerbank, die den Anprall des Feuers abhiUt, holt die Masse mit einer 
eisernen Pfeife von einer Elle Lange wie ein Stiick Teig aus dem Hafen 
hervor, schwenkt im Kreise urn, blast durch das holzerne Mundstiick 
I~uft ein, formt auf einer noch " Marmor " genannten, jetzt abel' aus 
Eisen bestehenden Platte, und bringt die Ware in die linke Zelle, in del' 
sie allmahlich abkiihlt; zur Anfertigung von Tafeln erhitzt man sie noch
mals im Of en , streckt sie im Fenster del' linken Zelle (fenestra explanaria 

1) Das Konzil von Tibur, 895, verbot den Gebrauch glaserner Abendmahls
kelehe (flo 52). 

2) III, cap. 5. 3) III, cap. 6 u. R. 133. 4) III, cap. 7. 
5) Vgl. in meinen Abhandl. u. Vortr. Bd. I, S. 109, das altfranzosische fogicre 

= Farnkraut. 



15. CheI\lisches u. Technologisches aus kunstgeschichtl. Quellenschriften. 147 

= Streckfenster) glatt, und bringt die Tafeln sofort in eine kleine, mit 
gltihenden Kohlen gut vorgeheizte Of en kammer, in der sie langRam 
ahktihlen, wahrend die Kohlen mit der Zeit erloschen. 

Zur Bereitung farbigen GlaseR l ) dienen Kupferspane (limatura 
cupri), zu feinem Pulver verbrannt [also Kupferoxyd], und je nach der 
Menge des Zusatzes erhalt man das rote Glas " Galienum", das grtine 
"Viride", und das gelbe "Croceum", oder "Cerasin·;. [Wie diese Angaben, 
und die Bemerkung des Verf. "falls ieh nicht irre" zeigen, ist er seiner 
Sache ganz unsicher; tiber die Zusatze, die das noch erwahnte dunkelrote 
Glas "Purpureum", und das rosige "Membranaceum" erfordern, schweigt 
er sogar vallig.] -- Andere Farhen kann man dem sehr schanen, mittel!> 
Blei angefertigten Glase, verleihen: Man brennt bestes, metallglanzendes 
Blei in einem neuen Topfe zu Pulver [zu Bleioxyd j, mischt dieses mit der 
Halfte seines Gewichtes an Glassand, und schmilzt die Masse im Of en 
unter stet em Umrtihren fertig. Will man es z. B. grtin farben, so setzt 
man Messingfeile (limatura aurichalci) in erforderlicher Menge hinzu. 
Aus diesem Bleiglase, dem "Judaum"2), bereitet man auch die zum 
Bemalen des Gfases geeigneten Farben, indem man z. B. einen Teil davon 
mit 1/3 Teil Eisenhammerschlag nebst einem Grossinum 3) Saphireum 4) 
auf der "Marmor" genannten Eisenplatte zu feinstem Pulver reibt 5). 

SolI Glas geschnitten odeI' ziseliert werden, so verfahrt man nach 
einer sarazenischen (arabischen) Vorschrift, wie folgt: Die Euter einer 
mit [hitzigem] Efeu gefiitterten Ziege werden mit Nesseln bestrichen, 
damit die Milch reichlich in sie niedersteige, dann melkt man, bringt 
das Glas in die Milch, erhalt diese durch Anwarmen auf ihrer ursprting
lichen Temperatur, und laBt das Glas 24 Stunden oder langer in ihr 
liegen, bis es weich wird, und sich bearbeiten IaBt; das Eisen, mit dem 
man schneid en will, hartet man mit dem Harn, den ein kleines rothaariges 
Madchen vor Sonnenaufgang gelassen hat 6). In gleicher oder ahnlicher 
Weise behandelt man auch andere harte Steine und Edelsteine. Kommt 
z. B. Krystall in ]<'rage, so wicke It man ihn in ein mit dem Blute (sudor 
= SchweiB) der Ziege getranktes Leinen, grabt ihn in Kuhmist ein, bis 
er erweicht ist, schneidet ihn sorgfaltig mit dem MeEseI' zurecht, legt ihn 
sodann in kaltes Wasser, und poliert auf del' Bleiplatte') mittels Mehl 
und Kleie 8 ); sind harte Steine, Tierzahne u. dgl., heRonclers sorgfaltig 

1) III, cap. 7. 2) S. 137, 143. 
3) Grossinum ist ein kleines Gewicht, ctW3 cine Drachme, das dem "GroscllPn'; 

seinen Xamen gab. 
4) Saphireum war ebenfalls ein bleihaltiges Glas (S. 137)~ 
5) nI, cap. 8 u. 49. Nicht von einer Farbe zum Malen des Glases scheint 

die Hede zu sein, sondem vom sog. Schwarzlot, das zum Vorzeichnen der Kon
turen auf Glas dient (S. 137). 

6) Dieser letztere, an das rote Haar ankniipfende Aberglauben ist entschieden 
kein arabischer, sondem ein echt germanischer. 

7) Siehl' O. unter A, 2. 8) III, cap. 11. 

10* 
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zu polieren, so bearbeitet man sie hintereinander mittels des an einem 
Schleifsteine gut geglatteten Steiries Emantes [Hamatit = Roteisenstein], 
mittels eines Ziegels, eines Wetzsteines, eines Stiickes reinen Kuhleden;. 
und eines Stiickes vollig gegUitteten Zitterpappelholzes 1). Sollen Edpl
steine ziseliert werden, so legt man sie iiber Nacht in eine Mischung aus 
dem Biute und dem Harne eines Bockes, der noch nicht gezeugt hat und 
in einer Hiitte drei Tage mit Efeu gefiittert wurde, wodurch sie derartig 
erweichen, daJ3 sie sich in eine Form eindriicken und schneiden lassen; 
zur Politur dient erst die Bieiplatte, die man, iihnlich wie die Speisen mit 
Pfeffer, mit dem Pulver weiJ3er Kiesel bestreut hat, sodann Kieselstaub 
in ein Wolltiichlein eingebunden, und zuletzt ein gewachstes Tuch 
(pannum ceratum) nebst etwas NuJ3ol, das besonderen Glanz verleiht 
und aile Flecken verschwinden macht 2). 

2. Tonwaren. Urn GefiiJ3e mit Zieraten in weiJ3er Farbe zu 
schmiicken, liiJ3t man eine Mischung feinst gepulverten Schwefels und 
weiJ3en Glases aut einem starken Tonscherben im Of en zusammen
schmelzen (glutinare), reibt die Masse so fein wie Schreiberschwiirze, 
mischt sie mit Gummi, bemalt nun mittels eines Pinsels die GefiiJ3e, 
und liiJ3t diese im Of en stehen, bis sie eben heW genug sind 3). Rote 
Fiirbung bewirkt man in gleicher Weise, bedient sich jedoch einer 
Mischung aus weiJ3em Glase und Kupferrost (rubigo cupri) und heizt 
den Of en stiirker an 0). Griine Farbe 5) bereitet man aus feinst gepulvertem 
weiJ3em und griinem Glase, gebranntem Kupfer (cuprum ustum = Kupfer
oxyd), und dem Steine Fulmen [= Donnerstein, d. s. knollen- und nieren
formige Gebilde aus Pyrit]; die Fiirbung tritt beim Abkiihlen schOn 
hervor. 

Die Kunst, Tonwaren mit Bleiglasur zu versehen, winl in nach
stehender Weise ausgeiibt 6): Reinsten besten Ton brennt man langsam 
rot, pulvert nach dem Erkalten feinstens, reibt mit Wassel' an, gieJ3t 
die geschliimmte Masse in ein anderes GefiiJ3, liiJ3t nach eintiigigem 
Absitzen das iiberstehende Wasser ablaufen, mischt einen Teil des Riick
standes mit zwei Teilen des erstgenannten, voIlig sandfreien Tones, 
zerkleinert das Gemenge mit dem Hammel', reibt es mit 01 an, bestreicht 
mit dieser Mischung die noch ungebrannte Tonware, und liifit sie an 
einem geschiitzten zugfreien Orte griindlich trocknen. Nun kocht man 
Mehl mit Wasser auf, liiJ3t abkiihlen, und bestreicht mit del' [kleister
iihnlichen] Losung die gesamte Oberfliiche del' TongefaJ3e, worauf man 
Rie sofort mit einem Pulver einstreut, das durch Umriihren geschmolzenen 
reinsten Bleies bis zur staubigen Trockene bereitet wurde [also aus 
Bleioxyden besteht]; die so vorgerichteten Tonwaren setzt man in eine 
ctwas groJ3ere Tonkapsel, bringt sie samt diesel' in den Of en , und brennt 

1) III, cap. 12. 2) III, cap. 10. 
3) III, cap. 2. 4) Ill, cap. 4. 0) III, cap. 1 u. S. 131. 
6) III. cap. 3; sie ist, wie bereits erwahnt. relativ neu (S. 131). 
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sie bei langsamem und gleichmal3igem Feuer, wodurch sie eine schone 
und gIanzende gelbe Farbe (croceum) erhalten; will man jedoch eine 
griine Farbung erzielen, so fiigt man dem geschmolzenen Blei noch 
Kupfer, Messing, oder Messingfeile hinzu. 

3. Edelmetalle. SoIl man entscheiden, ob ein vorgelegter Gegen
stand aus reinem Gold besteht, oder ob ihm Silber beigemischt ist, 
und wi e vie I, so ist zu bedenken, daB reines Gold urn ein Zwanzigstel 
dichter ist als reines SUber, weshalb sich, wenn man auf einer Wage je ein 
Pfund Gold und Silber unter Wasser gegeneinander abwagt, das Gold urn 
12 Denare (d. i. urn eit! Zwanzigstel) schwerer, das Silber aber entsprechend 
leichter zeigtl). Man wird also den zu priifenden Gegenstand in die eine 
Wagschale, und in die andere soviel reines Gold oder Silber bringen, bis 
Gleichgewicht herrscht, und nun das Ganze in Wasser tauchen; was man 
dem Silber an Gewicht zulegen muB, entspricht dem Goldgehalte des 
Gegenstandes, oder was man vom Gold an Gewicht wegzunehmen hat, 
seinem Silbergehalte. [Uber das archimedische Prinzip ist Verf. sichtlich 
nicht recht im Klaren, ganz abgesehen davon, daB die Dichten von Gold 
und Silber sich in Wirklichkeit wie 19,3: 10,3 verhalten; auch soIl der 
zwanzigste Teil eines Pfundes12 Denaren entsprechen, kleinen Gewichten, 
von denen hiernach 240 auf 1 Pfund gehen, wahrend am Schlusse des 
Kapitels nur von 10 Denaren die Rede ist, - vielleicht infolge eines 
Rechenfehlers, oder einer falschen Lesart.] 

Hat man Gold, Silber, Kupfer, oder Messing zu loten [solidare; 
franzosisch souder J, so schmilzt man drei Teile Messing und drei Teile 
Zink (stagnum) zusammen, zerkleinert die Schmelze, und hebt das 
Pulver in einem VorratsgefaB (butta) auf. Ferner brennt man drei Teile 
"Paramentum" genau so wie Atramentum [d. i. Schreiberschwarze oder 
RuB], in einem TongefaB, vermengt es mit scharf getrocknetem Salz, 
und vermahlt (macerat = maceriert) die Mischung mit Wein; man 
bringt sie auf die Lotstelle, fiigt noch Salz und das eingangs erwahnte 
Pulvcr hinzu, und crhitzt im Feuer, wodurch feste Vcreinigung erfolgt 2). 
[Was "Paramentum" gewcscn ist, IaBt sich aus del: Beschreibung nicht 
entnchmen·l 

Das FluBmittel (liquor) Bures, [d. i. Borax], reibt man wie Pfeffer 
oder Kiimmel fein, mischt es mit einer Lauge [lexiva; franzosisch lessive], 
die man aus der Asche von Bohnenstroh bereitet, drei- oder viermal durch 
ein Tuch filtriert, und zur Konsistenz von Schreibcrfarbe (incaustum) 
eingcdickt hat, liil3t die ~liissigkeit unter stetem Riihren verkochen, 
und hebt den Riickstand in einem BlcigefaB auf; man kann aber auch dpll 
Burps und Kupferstaub, beide in der Reibschale (concha = Muschel) 
wie Pfeffer feingerieben (maceratum), mit der Lauge mischen, dann 
we iter wie oben verfahren, und die Masse in einem kupfernen Gefal3e 
aufbewahrcn 3). 

I) III, cap. 2:3. 2) III, cap. 22. ~) nr, ("ap. 4() II. 4i. 
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Zum Vergolden von Silber, Messing, Kupfer oder Erz 1) wascht 
man zunachst die Gegenstande mit Wasser, reibt sie mittels eines reinen 
Tuches mit einer Mischung von 3 Teilen Atramentum (RuB) und 1 Teil 
Salz tiichtig ab, und HiBt sie im Feuer heiB werden und wieder abkiihlen; 
hierdurch sind ihre Oberflachen ganzlich gereinigt, und man vergoldet 
sie nun mittels eines Gemenges von 1 Teil Gold und 7 Teilen Quecksilber, 
das man durch ein Leinen gedriickt, und so von iiberschiissigem Queck
silber befreit hat 2); zum Vergolden einer kupfernen Platte, die 10 Daumen 
breit und ebenso lang ist, geniigt 1 Denar Gold [das ware etwa 2 g, 
also weitaus zu hoch gegriffen ]3). Wiinscht man bloB bestimmte Stellen 
zu vergolden, so bestreicht man die iibrigen mit einer Mischung aus RuB, 
fein geriebenem Salz und EiweiB (glarea), laBt gut trocknen, vergoldet die 
frei gebliebene Oberflache, wascht dann den Schutzanstrich ab und 
poliert 4); ist die Vergoldung allmahlich unansehnlich geworden, so reibt 
man sie mit einem dicken Brei aus RuB und Salz ab, laBt bei maBigem 
:Feuer trocknen und wiederholt dies einige Male, worauf der urspriingliche 
Glanz wieder hervortritt 5 ). - Das zum Vergolden unentbehrliche Queck
silber quillt aus dem frisch geschiirften Erze "Glades" oder "Glaciens" 
[d. i. der verderbte Name fUr Zinnobererz, die "Gleba" des VITRuvl 
in kleinen Tropfen hervor, die leicht zu groBeren zusammenfliel3en, 
und die man sorgfaltig sammelt; es stellt eine Fliissigkeit dar, in der ein 
Stein von 100 Pfd. Gewicht schwimmt, wah rend ein Skrupel Gold unter
sinkt, was nicht an der Verschiedenheit der Substanzen oder ihrer Ge
wichte liegen kann, sondern in der Natur des Quecksilbers begriindet 
sein muB; daB dieses das Gold auflost, benutzt man, urn solches aus alten 
Goldfransen (ex friso) und dergleichen wieder zu gewinnen, indem man 
sie in einem reinen Tongefal3 verbrennt, die Asche mit Wasser auszieht, 
den Riickstand mit Quecksilber mischt, und die Masse durch ein Tuch 
oder Linnen driickt, in dem das Gold [rich tiger das Goldamalgam] 
zuriickbleibt 6). 

Zur Vergoldung von Ei;;en reibt und putzt man die gut gereinigten 
und schwach angewarmten Gegenstande mit einer im Erzmorser zu 
Honigdicke verriebenen Mischung aus feinster Erzfeile, Salz, Alaun, 
Wasser und Essig, oder aus Chalcanthum [d. i. gebrannter Eisenvitriol, 
Colcothar, sog. Polierrot], krystallisiertem Alaun (alumen rotundum), 
krystallisiertem Salz (sal gemmae), und scharfstem Essig, und wiederholt 
dies so oft, bis sie Erzglanz zeigen; man wascht dann mit Wasser, trocknet, 
vergoldet, erhitzt bis das Quecksilberverflogen ist, und poliert nach dem 
Ahkiihlen 7). 

1) Erz ist vermutlich die Bronze, die aher unter die s e m Namen hier n i e h t 
vorkommt. 

2) III, cap. 14 u. Hi. 3) III, cap. 19. 4) III, cap. 15. 0) III, cap. 20. 
6) III. cap. 51 u. S. 14il. DieHl'S Vl'rfahrPll empfiehlt seholl VITRllV, 7.U Bc

ginll def Kaiserzeit. 
7) Ill, cap. 17 u. IS. 



--- -------- ------ ------.-- ._--- ._----------- - ------
15. Chemisches u. Technologisches aus kunstgeschichtl. Quellenschriften. 151 

Zur Vergoldung von Zinnblattern (laminae stagni; petulae 
~tanni) bedient man sieh einer Misehung von drei Teilen Quecksilber 
und vier Teilen Zinn; man mu13 die Blatter zwei- odeI' dreimal ganz 
leicht iiberfirnissen (vel'lliciare), worauf man sie trocknet und in eine 
kochende Fliissigkeit bringt, die man aus Ru13 (fuligo) und Bier (cervisia) 
bereitet und zuvor durchseiht (colat); nach einiger Zeit zieht man die 
Blatter aus diesel' Farbbriihe heraus und kiihlt sie in kaltem Wasser ab, 
worauf del' Goldglanz hervortrittl). [Diese Beschreibung ist unklar; 
entweder enthielt das Amalgam noch etwas anderes als Zinn, odeI' man 
hat unter fuligo nicht den gewohnlichen Ru13 zu verstehen, sondel'll 
irgend ('in Farbemittel, odeI' es ist eine Operation ganz iibergangen, -
wie denn z. B. nach einer alten Vorschrift das Zinn mit Safrangelb 
hestrichen und dann iiberfirni13t wurde -, odeI' endlieh del' :Fil'llis war 
selbst schon von gelber Farbe, was die nachstehende Vorschrift ver
muten la13t.1 

Die Goldfarbe, Auripetrulll, wird aus del' Rinde des Dol'llen
strauehes Vesprum angefertigt, die man im Marz und April gesammelt 
und im Mai getrocknet hat, cioeh kann man zum Ersatze aueh die yom 
Rehwarzdorn (spina nigra) nehmen. odeI' trockene Sehreiberfarbe (in
caustum ;;iccull1, RuB); die gemahlene Rinde la13t man iiber Nacht 
ill einem ncupn Topfe mit Leinol stehen, kocht vorsichtig auf, seiht 
durch ein Tuch, wiederholt dies unter Zusatz von etwas Myrrhen und 
Aloe, erwarmt die Fliissigkeit mit Vernix (Firnis) odeI' Glassa und kiihlt 
langsam ab 2). [Glassa 3) ist offenbar del' Bernstein, den schon die Autoren 
del' Kaiserzeit unter seinem germanischen Namen Glaessum kennen.] 
Urn nun solches "Gold" auf Zinn aufzulegen, bringt man dieses auf 
cinen reinen trockenen Tisch und poliert es erst mit Wasser und Silica 
[d. i. entweder feiner Kieselsand, odeI' Schachtelhalm] und dann mit 
einem guten Glatteisen; nun bestreicht man mit Auripetrum 4), lii13t 
trocknen, und poliert schlief31ich auf Hem Tische nochmals so wie an
g('gehen 5). 

Mit sole hem Gold, Auripetrulll, kann man auch Hob: odeI' Mauer
werk an b('liebigen Stellen vergolden; will man Gold auf Gipsgrund 
dauernd glanzend erhalten, so iiberstreicht man es mit del' Auripetrum
Mischung, - die hierzu abel' nur wenig Firnis enthalten darf, weil sie 
sonst zu dickfliissig wird -, und sofel'll del' Gips irgendwo durchscheint, 
la13t sich ebenfalls mit dem Auripetrum nachhelfen6 ); Gold auf Bildel'll 
odeI' anderem Gemaltem kann man dagegen mit dem dicken Leinol
fil'llis iiberziehen 7). 

Urn Niello (Nigellum) zu machen, zeichnet man zuerst auf eine 
Silherplatte die Umrisse del' Figuren, wozu man Hich mit Wein 

1) III, cap. 1:3 11. H. 1:18 ff. 2) TIl. cap. 44, S. 138, 144. 
:I) ILuliil.lt rlie~ps Wort ullprkliirt.l) DiPAPr ZwisC'hpnsat7. fehlt in !I(.I' HandAchrift.. 
;') Ill, \.:11 p. ·l:-, 11. N. I,t!. f.) ill, ('ap. ·If,. ,) Ill. cap. ~ I. 
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gemischten Atramentes (Schreiberschwarze, RuB) bedient und vertieft 
sie l ); dann tragt man sofort das feingepulverte NigeIlum auf, d. i. eine in 
der Hitze bereitete, gut durchgeriihrte und dann abgekiihlte Mischung 
gleicher Teile Quecksilber, Kupfer, Blei und Schwefel, und wenn man 
nun anwarmt schmilzt es und gibt [indem es die Vertiefungen ausfiiIlt] 
schone Linien 2). 

4. Die Farbstoffe und die Zubereitung der Malerfarben. 
Man kann aIle Farbstoffe zunachst mit Wasser verreiben und trocknen, 
sodann aber zum Gebrauche mit entsprechenden Mengen 01, Gummi
losung (aqua gummosa), EiweiB (glarea), Eigelb, Essig, Wein odeI' 
Bier, temperieren, d. i. zurechtmischen [temperare, daher "Tempera
Malerei" 3) ]. 

Das 01 wird mit del' notigen Menge Kalk gekocht und abgeschaumt, 
dann, mit entsprechcnd viel BleiweiI3 vermischt, unter ofterem Urn
riihren in der Sonne stchen gelassen, - mindestens einen Monat, jc 
langer, desto bessel" -, hierauf dUl"chgeseiht und schliel3lich mit den 
~'arben vermengt. LEs ist hieraus klar ersichtlich, wie weit die crsten 
Anfange der Olmalerei zuriickreichen 4) J. 

Eiklare bereitet man, indem man Filterstoff (staminium) allfeuchtet, 
und zu einem unten spitzen, oben breiten Filter faltet (duplicare), durch 
das man das mit Wasser verdiinnte EiweiI3 wiederholt, 7-8mal, in 
ein anderes GefaB durchdriickt und durchseiht, so lange bis es klar wie 
Wasser und vollig fadcnfrei abtropft (distillat 5 ). Eigel b driickt man 
aus, riihrt es sorgfaltig urn, verdiinnt mit ein wenig Wasser und mengt 
etwas Auripigment [natiirliches gelbes Schwefelarsen] hinzu; 01 darf 
man aber in diesem FaIle nicht beifiigen, weil die Mischung sonst nachher 
nicht trocknet 6). 

Unter den weiI3en Farben sind die wichtigsten Kreide, Gips, Ton
erde (Alumen) und BleiweiI37). Die Tonerde wird mit etwas Wasser 
unter Zusatz von Gummi auf dem "Marmor" fein gerieben, getrocknet 
und zum Gebrauch mit EiweiI3 vermischt 8). - BleiweiB (cerusa, 
cerosium, album de Pullia = apulisches WeiI3) bereitet man aus Blei, 
indem man die Bleche (laminas) mit scharfstem Essig in einem neuen, 
wohl zugedeckten Topfe einen Monat an einem warmen Orte stehen 
Iij,Bt, hierauf das rings an den Blechen Sitzende abkratzt, es vorsichtig 
iiber Peuer erhitzt, bis es wie Schnee aussieht, und dann abkiihlt 9). 

[Von dem wirklichen Vorgange bei der Bildung von BleiweiB hat del' 
Autor, nach dieser zum Teil ganz sinnwidrigen Beschreibung, und nach 
seiner Behauptung, daB auch gebranntes Kupfer BleiweiB gebeIO ), offen bar 
keine Ahnung; s. auch unten bei Minium.l 

1) Diese Worte fehlen in der Handschrift. 2) III, cap. 48. 3) TIl, cap. 28. 
4) III, cap. 29 u. S. 147. 5) III, cap. 31. 6) III, cap. 32. 
7) [JI, cap. 50; alumen ist hier nicht, nach TLU, Alann. 
8) IIf, cap. 30. ") III, cap. 36 11. 42. 10) III, cap. 54. 
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Als schwarze Farbe (fuscus) ist del' RuG (Atramentum) fUr das 
Malen und die taglichen Schreibarbeiten ganz unentbehrlich. Mit einer 
gewolbten Kammer (curva camera) wird ein Of en verbunden, in diesen 
bringt man auf gIiihende ZiegeI die diirren Zweige von Pflanzen, Kohle 
von weichen Holzern, odeI' Pfirsichkerne mit Leim angel'ieben, am bu;ten 
abel' Harz, dessen Rauch und RuG durch die Ziige (spiracula) in die 
Kammer zieht und sich dort ansetzt; gesammelt und gut vermahlen 
liefert er feines glanzend-schwarzes Atrament, das man mit Gummi
wasser odeI' Leimwasser (gluten) anmachtl). 

Als rote Farben dienen viele Erden, deren beste die Kusten des 
Pontus (Schwarzes Meer), Spanien, Paratonion 2), sowie die lnsel Melos 
liefern 3 ). Schones rotes Sandarach (rotes Schwefelarsen) kommt 
aus den Pontuslandern 4 ), schaner Azul' (d. i. hiel' Zinno bel') aus 
Ephesus in Kleinasien und aus Spanien; man pruft seine Gute, indem 
lIlan ihn auf ein Eisenblech legt und dieses zum Gliihen erhitzt, denn 
zeigt sich nach dem Abkiihlen die Farbe verandert, so ist er gefalscht 5 ). 

Rotes Min i u Ill, d. i. Men nige [die seit jeher zu diesel' Falschung dienteJ, 
prhalt man durch Erhitzen von Blpiwei13 iiber Feuer, wobei lIlan abel' 
fortwahrend ulllriihren mul3, weil es I:lich sonst wieder in Bleiweif3 zuruck
\'erwandelt 6) [cine ganz um;innige Angabel. Eine weitere schon rote 
~'arbe liefern die harten Stiicke des feuerl:lpruhenden Steines L vermutlich 
Pyritl, wenn Illan sie im :Feuer riistet und dann im scharfsten Essig 
loscht i ). [Hierbei konnte ein Eisenoxyd, Eisenacetat, odeI' ein anderes 
Eispnderivat in Frage kommen.] 

Gelbe Farbe besitzen namentlich Kreiden und Erden 8 ), sowie das 
vom Pontos her eingefUhrte Arzicon 9 ) odeI' Auripigment (gelbes 
Schwefelarsen), dessen weniger schone Sorten mit gel bern Ocker (ochra) 
aufgebessert werden; man zerklopft unter Leder, verreibt mit Wasser 
und etwas weiGgebrannten Knochen, trocknet, vermischt mit Eigelb 
und kann dann mit diesel' Masse Holztafeln und Wandflachen bema len 
odeI' Pa pier (carta) far ben 10). 

Grti ne Farben I:ltellt man ebcnfalls mittels mancher Erden und 
Kreiden her l1 ), z. B. del' am;gezeichneten "Cirina" o(iPr "Theodote'" 
aus Kreta, ferner auch mittels del' Crisicula aus den mazedonischen 
Erzgruhen [d. i. Chrysocol\a, eine Art Malachit1 2)I und des K u pfergriinl:l 

I) Ill, cap. 50 u. 53. 2) l'iach VITRUV ein Ort in Agypt!'n . 
• 3) JII, cap. 50. Hot!'l ist "metallica species", d. h. cine "Art w'gralJt'IIer 

Erdp" und nicht, wie ILG meint, eine "Art )ietall". 
4) lIT, cap. 50. 
;.,) In, cap. 50 u. 51; ILG halt irrtiimlich Azur fiir LapiH lazuli (S. 143). 
6) III, cap. 36. 7) III, cap. 54. 8) III, cap. 52. 
") Stammwort ist das arabische Zarnic = Auripigment; im Spanischen heiBt 

noeh jetzt dic gelbe BIeiglatte Azarcon, auch fiihl't das gelhe Farhekrant Wan, 
HpHPda \uteola, dln Kamen Arzica (S, ]04). 

10) TTl, ('a p. 40 u. 32. II) III, ('ap .. '52 II. 50. I~) Jl I. eap. 52 II. S. 145. 
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oder Griinspans (viride cupri); um dies en zu gewinnen, werden lange 
diinne Streifen Kupferblech auf Holzriitchen in eine Kufe oder in eincn 
ausgehohlten Eichenblock gelegt und mit Honig, frisch gebranntem, 
ganz trockenem, fein gemahlenem Salz nebst so viel heiBem Essig (am 
best en weiBem Weinessig) oder Harn versetzt, daB die Hohlung zu 
einem Drittel gefiillt ist; man schlieBt nun den Deckel, verschmiert die 
Fugen mit einem Gemenge von Ton und Eselsmist, laBt einen bis drei 
Monate in der Warme stehen und kratzt den Griinspan von der Ober
flache der Bleche ab!). 

Eine blaue ]'arbe ist Indicum, das diesen Namen von seinem 
Mutterlande tragt 2). [Indigo galt, wohl infolge seines metallischen 
Glanzes, als ein Mineral und wird daher hier unter den Erdfarben auf
gezahlt.] 

Viel empfindlicher als diese Farben und daher einer besonders 
sorgfaltigen Behandlung bediirftig, sind die aus dem Pflanzen- und 
Tierreiche stammenden. Einfaehe Pflanzenfarben bereitet man 
durch Ausziehen der Bliiten oder Krauter mit siedendem Wasser, Filtrieren 
der eingekochten Losungen durch ein Tuch und Versetzen mit Milch, 
oder Verreiben mit schonem weiBen Gips, z. B. dem Angularia, oder 
Formosa genannten 3); so liefern Violen eine violette ]'arbe, Vaccinien 4) 
eine purpurne, Liteen 5 ) eine blaue, unter Umstanden abel" [bei Zusatz 
einer gelben] auch eine griine, Waidpflanzen (vitrum) cine blaue 6 ), 

Malven eine griine 7). Auf ahnliche Weise behandelt, ergeben auch 
gewisse Wurzeln den prachtig roten [dem des indischen Harzes, Dl"achen
blut gleichenden] Farbstoff Sandix, oder Garancia [d. i. Krapp, 
franzosisch Garance], dessen reine Briihe nach Bedarf auch mit roter, 
griiner oder gelber Erde versetzt wird, und auch zum Farben des schonen, 
"Corduanum" genannten Leders (Corduanleders) dient S): Das rein 
weiBe Leder, dessen vorher haarige Seite mit Alaunlosung behandelt 
wurde, taucht man in eine mehr als handwarme Losung der Garancia 
in Wasser oder Wein, zieht es darin so lange hin und her, bis es die ge
wiinschte lebhafte Farbe zeigt, trocknet es, glattet es in ausgespanntem 
Zustande auf einem flachen Tische mittels Buchsbaumholzes, streicht 
es mit Fett ein und trocknet nochmals. - Einen anderen Farbstoff, 
der Holztafeln, Mauerwerk, besonders abel" Pergament, prachtvoll rot 
farbt, enthalt das indische Brasilholz (braxillium, brasilium, d. i. 
Rotholz 9): Die fein geschabten Stiicke ]aBt man nebst gepulver~em 

1) III, cap. 38 u. 39. 2) III, cap. 52. 3) III, cap. 55 u. i-i. 145. 
4) Dies sollen purpurrote Veilchen sein (S. 145). 
0) Diese Pflanze ist undefinierbar (S. 101). 
6) ILG iibersetzt vitrum mit Glas! 
7) III, cap. 37; zum Anreiben wird fiir diese bester Wein oder Essig empfohlen. 
8) III, cap. 33; Corduanleder = Leder aus Cordova, also arabischen Ursprungs. 
Y) 111, cap. 34 u. 35. Dem Lande Brasilien gab ein dort einheimisches ahnlieill'H 

Farbholz den Xamen, - nicht umgekehrt, wie meist angenommen wird. 
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Alaun und Harn in einer Erzschale iiber Nacht stehen, kocht die Lasung 
zweimal leicht auf, riihrt etwas Atzkalk und Alaun ein, laBt die Fliissig~ 
keit, sobald sie dick wird, absitzen, gieBt das Wasser weg und trocknet 
den Niederschlag in der Sonne; setzt man dem Brasilholz zunachst nur 
den Harn und spater erst den Alaun zu, so erhalt man ein helles Rosa. 

Tierische Farbstoffe sind der Purpur und der ihm so ahnliche 
Oster; diescn liefert der Seefisch Oster, am besten der cyprische, dem 
beim Zerschneiden und Zerquetschen ein Saft von herrlicher Farbe 
entquillt, der gesammelt und auch als Zusatz zum eigentlichen Purpur 
verwendet wird 1). 

Aus den so zahlreichen Farben, den weiBen, den schwarzen, den 
"mittleren", als welche die griinen, gelben, blauen und roten gelten, 
werden auch viele Mischungen bereitet, in denen sie aber, ahnlich wie 
die Arzneistoffe in zusammengesetzten Medizinen, sich gegenseitig zu 
beeinflussen vermagen 2). Dies kann bald zu groBem Nutzen gereichen, 
bald aber auch zu erheblichem Nachteile, weshalb hierbei besondere 
Erfahrung und Vorsicht erforderlich ist 3 ); die Vermischungen diirfen 
nur gerniW genauer theoretischer Einsicht und praktischer Kenntnis er
folgen (ex vera theoreticali scientia vel practicali cognitione), weil viele 
Farbstoffe, zufolge ihrer verschiedenen Natur, einer auf den anderen 
einwirken und dabei die Farbe, sowie das Gefarbte verandern, ver
schmieren (stercorare), verderben und zerstaren 4): So z. B. darf man 
Auripigment nicht mit BleiweiB, Mennige oder Griinspan zusammen
bringen und auch nicht mit Folium [dem dunkelvioletten Farbstoffe 
des am Mittelmeer heimischen Croton tinctorium, Krebskraut, Tournesol), 
wah rend wieder Folium den Zusatz von Kalk vertragt, der viele andere 
Farbstoffe bleicht und verdirbt 5). 

Fiir die besten Verfahren, naeh denen man beim Malen und IlIu
minieren die Farben mischt, schattiert (incitare), und aufhaht (matizare, 
undare), finden sich zahlreiche Vorschriften iiberliefert 6 ) [die aber so 
gut wie wert los sind, wei I die Namen der Farbstoffe in mehrdeutiger 
Wt'ise schwanken und die Rezepte vieles Unklare und Widersprechende 
cnthalten]. Als mineralische Grundfarbstoffe werden genannt: 
Album (WeiB, meistens wohl Gips oder BleiweiB); Azur [oft im Sinne 
von Kupferlasur, dem schanen blauen Mineral, z. B. wenn mit Indigo 
schattiert wird 7)]; Auripigment, auch nebst Indigo oder Azur; Bru
n u m [wohl eine braune bis rote Erdfarbe, denn sie wird auch mit Minium 
versetzt und soIl, mit WeiB gemischt, Rosa ergeben]; Car min i u m , 
das man aus rotem Ocker und WeiB bereitet8); Croceum, d. i. ein heller 

--1-) If I, cap. 54 u. S. 145. 2) III, cap. 50. 3) III, cap. 52; III, cap. 56~58. 
4) III, cap. 52 u. S. 102, 144; III, cap. 56~58. 
5) III, cap. 56~58. 6) III, cap. 56. 
7) III, cap. 56; zuweilen wird aher mit Carminium auch Cinabrium, Zinnober, 

bezeichnet (IU, cap. 42). 
8) III, cap. 58. 
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safrangelber Ton, auch nebst Bleiwei13; Indicum, allein oder nebst 
Bleiwei13; Nigrum (Schwarz, entweder Ru13 oder Schwarzerde, terra 
Hera, eine Art Graphit], das man auch dem Car min und dem Azur bei
mischt; Ocrum (Ocker), auch nebst Indicum oder Griinspan; Vermi
cui u m [Vermeil, d. i. Zinnober J, der mit Bleiwei13 ein schemes Rosa 
liefert [Vermiculum = Wiirmchen, ist die Dbersetzung des arabischen 
Wortes "Kermes" = Wiirmchen, urspriinglich bezeichnend dic auf 
gewissen Eichenarten schmarotzende Eichen-Schildlaus, Coccus ilicis, 
und daher deren rotcn Farbstoff Carmin, Carmoisin]; Vergaut rein 
Gelbgriin 1) 1, das man aus Auripigment nebst Azur oder Indigo, oder auch 
aus gelbem Ocker nebst Indigo bereitet und mit Griinspan verschonert; 
Viride, d. i. entweder Griinspan oder ein griiner Ocker [Terra verdel; 
Viride gladii Id. i. eigentlich das Grun der Schwertlilie, Schwertel
grun J2), hergestellt durch Vermis chen von Azur oder Indicum mit Cro
ceum3). ZUIll Schattieren gebraucht man Auripigment, Azur, BrunuIll, 
Croceum, Indicum, Minium, Nigrum, Vermiculum und Viride, ZUIll 
Aufhohen Album, Auripigment (dun~el und hell = album), Azur, 
BleiweiB, Brunum, Minium, Nigrulll (dunkel und hell = album) und 
Vergaut. 

Als pflanzliche Grundstoffe finden sich empfohlen: Drachen
b 1 u t lein prachtvoll rotes indisches Harz J, auch nebst Auripigment; 
F 01 i urn [zu weilen wohl nicht der ~Farbstoff des oben genannten Croton 
1.inctorium, sondeI'll der des Sumach, franzosisch fouie]; Granetulll 
lanscheinend ein grunes Pigment]. Zum Schattieren sollen bei diesen 
dienen: Brunum, Drachenblut, Folium, Nigrum, Viride und ZUIll Auf
hohen: Album (Bleiwei13), Auripigment und Bisetum. [Das Bisetum, 
Bisetum folii, Bisetum der Blatter oder Rinden, das zusammen mit Indicum, 
Brunum, Vergaut, Viride und Folium gebraucht werden solI, la13t hG 
unerklart; offen bar handelt es sich um Fiset oder Viset, d. i. der dem 
Sumach verwandte Rhus Cotinus, dessen Blatter, Rinden und Holz 
u. a. einen gelben Farbstoff, das Fisetin, enthalten; das Holz, das in 
Stucken in den Handel kommt, heiJ3t auch Fistic oder :Fustik, vom 
lateinischen fustis = Kniittel, Stock.] 

5. Verwendungen der Farbstoffe. Willman HolzfUichen oder 
Holztafeln bemalen, so erfordern diese eine besondere Vorbereitung4 ). 

Man beginnt damit, sie so gut ah, moglich zu glatten, zuietzt durch 
Abreiben mit dem Asperella genanntem Kraut [sog. Glanzkraut, Schach
te\halm, franzosisch noch jetzt asperelle I, und Stellen, die ungleich ver
bleiben, mit Linnen, diinnem Pferdeleder, oder Pergament zu uberkleben; 
man kann aber aueh Waehs mit feinstem Ziegelmehi und mit trockenem, 
fein zerriebenem Bleiweil3 unter stetem Umruhren zusammemlchmeizen, 
- je hoher der Gehalt an Bleiwei13 ist, desto harter wird die Mischung, -
die Masse mit einem' angewarmten eisernen Spate! vorsichtig so auf-

1) ~. 146. 2) S. 102. 3) III, cap. !i8. 4) III, cap. 24. 
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streiehen, daB sie alle Vertiefungen genau ausfullt, und zuletzt das Dber
stehende mit einem Messerehen wegnehmen. Darauf wird del' eigentliehe 
Malgrund hereitet, indem man BleiweiB mit Leiniil feinstens anrl'iht, 
die Misehung mit einem Pinsel aus Eselshaar ganz diinn aufstreieht, all 
dl'r Sonne troeknen laBt, und dies naeh Bedarf mehrmals wiederholt; 
sind die einzelnen Sehiehten nieht ganz dunn odl'r ist die ganze Misehung 
zu dick geraten, so entstehen beim Trocknen Runzeln. 

Sollen steinerne Saulen odeI' schmale Mauerflachen (laminae) he
malt werden, so bestreicht man die glatt polierten, vollig trockenen 
]'lachen mittels eines hreitenPinsels zwei- odeI' dreimal mit einer Mischung 
aus 01 und feinst geriebenem BleiweiB, bringt dann mit del' Hand odeI' 
Burste (brussa) dickeres WeiB auf, lal3t trocknen, planiert mit del' Hand 
und wiederholt alles dies so oft und so lange, bis eine glasglatte Obl'r
flache erziclt ist; diese kann man mittels Farben, die mit 01 angerieben 
sind (cum oleo distemperati), bemalen odeI' marmorieren (marbrire), 
worauf man schliel3lich firniBt und in del' Sonne trocknen laBt1). 

Urn Leinwand [namlich mit Leinwand uberzogene Holztafeln] 
zum Bemalen vorzuriehten 2), zerkocht man Kalbspergament, perga. 
menum vitulinum [hier offenbar = Gelatine], mit Wasser 3), taucht 
das Leinen ein, zieht es sofort heraus, trocknet es auf einer ebenen Tisch
flache und streicht und glattet es mittels eines Glasstuckes, worauf man 
es auf eine Holztafel spannt und mit Faden befestigt; erst nun wi I'd man 
mit dem Bemalen beginnen, wozu man die Farben mit Leim (cola), 
EiweiB odeI' Gummi angerieben hat; ebenso kann man in gleicher Weisl' 
vorgerichtetes Gold aufbringen, das sich dann nach dem Trocknen 
polierPl1 laBt. - Auf Pergament vermag man mit allen geeigneten 
Farhen zu malen UTH] zugll'ich auch Gold aufzusetzen, das nachher mit 
dem Barenzahn oder dgl. poliert wi I'd 4); um mit Gold zu sehreiben, 
hedient man sich einer Mischung von 1 Toil klarem Hal'll mit 2 Teilell 
gut gcschlagenen EiweiBl's, in die man das geloste, [d. h. namlich das 
feinstens gemahlenc und aufgeschlammte] Gold einruhrt·». Statt wirk
lichen Goldes lassl'n sich auch Ersatzmittel gebrauehen 6): man pinselt 
cine Misehung von Leim, zerkochter Gelatine (pergamenum vitulinum) 
und EiweiB auf die hetreffenden Stellen auf, bestreut sie mit trockenem 
feinst gepulvertem, goldgelbem Ocker und poliert naeh dem Trocknell 
mit dem Barenzahn; odeI' man reibt 2 Teile Carminium mit 1 Teil einer 
Mischung aus Gips und apulischem BleiweiB (album de Pullia) fein, tragt 
sie mittels etwas dunner Leimlosung auf, laBt trocknen und poliert. 
Solche Vergoldungen sind, wie vielfaltige Erfahrung lehrt, sehr schon 
und auBerst haltbar. 

1) III, cap. 25. 2) III, cap. 26 u. 27. 
3) Siehe III, cap. 41. 4) III, cap. 12. 
5) III, cap. 43. 6) III, cap. 41 u. 42. 
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16. Chemisches und Technologisches 
aus kunstgeschichtlichen Quellenschriften 1). 

II. Theophilus Presbyter. 

Die "Schedula diversarum artium" (Verzeichnis verschiedener Kiinste, 
Kunstgriffe) genannte Schrift, die u. a. 1539 AGRIPPA VON NETTESHEIM 2) 
und 1688 MORHOF 3 ) erwahnt, iiber die 1774 LESSING in der Abhandlung 
"Vom Alter der Olmalerei" auf Grund des altesten Wolfenbiittler Kodex 
(12. Jahrhundert) berichtete, deren in neuerer Zeit BUCHER 4) sowie 
GUARESCHI 5) gedachten, und die ILG in berichtigtem Wortlaute hemus
gab 6), stammt in der vorliegenden Form vermutlich aus dem Ende 
des 11. Jahrhundertes. Ihr Verfasser, der sog. THEOPHILUS PRESBYTER, 
des sen wahren Namen und dessen Heimat sic her zu ermitteln noch nicht 
gelungen ist 7), schopfte aus einer groBen Anzahl zumeist wei taus alterer 
Vorganger und beabsichtigte, alles zu beschreiben, was Italien, besonders 
Tuscia (Toskana), an kostbaren GefaBen, geschnittenen Edelsteinen, 
geschnitzten Knochen (Elfenbein), mit Gold und Silber eingelegten 
Arbeiten (inclyta), an Elektren (hier = Emaillen) und Niellen, Frankreich 
an GlasfensteI'll, Deutschland an feinen Gold-, Silber-, Kupfer-, Eisen-, 
Stein- und Holz-Erzeugnissen, Arabien an Gegossenem, Gezogenem 
(ductile) und Geschabtem (interrasile), auf dem Gebiete der Kiinste 
und Kunstgewerbe zu leisten vermogen, endlich auch alles das, "was 
nur Griechenland an verschiedenen Gattungen von Farben und deren 
Mischungen besitzt" 8). Die Benutzung urspriinglich griechischer, richtiger 
wohl byzantinischer Quellen erhellt u. a. aus der Nennung von griechi
schem Pergament 9 ), griechischen Blattern (folia graeca) aus NielIo10), 

griechischem Mosaikll ), griechischem Salz oder Nitron12), Affronitron 
(ag;eov{reov, Aphronitron 13), Ematis (= Hamatit, Roteisenstein 14), 
Marmor porphyritic us (= Porphyrstein 15), Olivenol-Pressen 16), usf.; auf 
spanische Herkunft deuten spanisches Gold, spanisches Messing und 

1) Chemiker-Zeit. 1917, S. 1. 
2) De incertitudine et vanitate scientiarum. Cap. 96. Antwerpm 1539. 
3) Polyhistor. Lib. 1, cap. 7. Lubeck 1688. 
4) Geschichte der technischen Kunste. Rd. 1, S. 7, 20, 99; Rd. 3, S. 211. 

Stuttgart 1875 ff. 
5) Storia della Chimica. Heft 5, S. 29. Turin 1905. 
6) Wien 1874; die beigegebene Dbersetzung ist, wie bei HERAKLIUs, wegen 

mangelnder technischer Sachkunde auBerst unzuverlassig; der in Aussicht gestellte 
Kommentar ist nicht erschienen. - Der erste Abdruck des Textes stammt von 
LESSING. 

7) Dber ILGS Hypothese betreff des ROGKERUS (RUGIERUS), Monches und 
Goldschmiedes jm Bernhardiner-Kloster Helmershausen a. d. Diemel, Z. Z. des 
kunstliebenden Bischofs MEINWERK von Paderborn, S. ILG, Vorr. 42 H. 

8) ILG: S. 10; aIle folgenden Zitate beziehen sich auf diese Ausgabe. Erklarende 
Zusatze sind in Klammern eingeschlossen. 

") 51. 10) 117. 11) 187. 12) 81. 13) 81. 14) 75, 77. 15) 75. 16) 45. 
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spanischps Griin (viride hispanicum = Griinspan 1), auf deutsche der Leim 
vom Fische Huso (Hausen 2) und wohl auch die Glassa (Bernstein 3), 
auf orientalische der Barabas (Borax 4) und moglicherweise auch die 
Wamen Posch und Menesch fUr gewisse Farbstoff( 5 ). 

1m Vordergrunde stehen die kunstgewerblichen Arbeiten aus dell 
Metallen, deren Gewinnung nur andeutend, deren Verarbeitung aber 
ausfiihrlieh besehrieben wird. Sie erfolgt in einer Werkstatte, deren 
Raum am besten zur Halfte fiir den GuB von Kupfer, Zinn und Blei, 
und zu einem Viertel fiir den des Goldes und Silbers vorbehalten bleibt 6) ; 
unentbehrliehe Vorriehtungen, Gerate und Werkzeuge (organaria) 
sind 7): Sehmelzherde von 2 FuB Hohe und 1 \'2 FuB Breite, aufgebaut 
in sehwaeh kegelformiger Gestalt, mit Hilfe von Steinplatten, Ton und 
Pferdemist; Sehmelztiegel, bereitet aus zwei Dritteln feinstem weiBem 
Ton und einem Drittel Scherben alter GefaBe 8); eiserne GuBformen; 
Gansefliigel zum Anfaehen des Feuers 9) und Blasbalge aus Widderfell, 
das mit Salz und "faex" [eigentlich Hefe, hier = Weinstein, jedenfalls 
gebranntem, d. i. Pottasche] eingebeizt und dann mit J<'ett behandelt 
wurde; Ambosse, Hammer, Zangen, Locheisen zum Drahtziehen, eisernl' 
Zirkel, auch zerlegbare, Feilen und Grabeisen aus Stahl (chalybs). Urn 
Iptztere zu harten, bestreicht man sie mit Schweinefett, umwickelt sie 
mit Riemen aus Bocksleder, iiberschmiert mit geschlammtem Ton. 
trocknet, macht weiBgliihend, bestreut mit Schabsel verbrannten Ochsen
hornes nebst Salz und loscht in Wasser, und zwar sofort, "ut tempera
mentum non cadat" ("damit die Beschaffenheit [der Mischung] nicht 
abfalle" oder "damit die Temperatur nicht falle"lO). Weit geeigneter 
zum Harten ist aber der Harn eines kleinen rothaarigen Knaben odeI' 
der eines Bockes, den man nach langerem Fasten zwei Tage nur mit 
dem [fiir sehr "hitzig" geltenden] Farnkraut (filix) gefiittert hat; man 
halt ihn wahrend dieser Zeit in einem Fasse und sam melt den Harn, 
der durch dessen durchlocherten Boden ablauft ll). [Wie aus diesen 
und allen nachfolgenden Angaben hervorgeht, dient die Werkstatte fast 
ausschlieBlich der Arbeit in kleinem MaBstabe, sozusagen zur Deckung 
des Hausbedarfes und nicht etwa einer Massenerzl'ugung.] 

A. Metalle. 
1. Von den Arten des Goldes sind die besten die des biblischen 

L!Lndes Evilat am Flusse Gyon (Gihon) und die Arabiens, deren herr
Jiches Rot die Neueren (moderni) durch Verschmelzen von 4 Tin. gering
wertigen Blattgoldes mit 1 Tl. Kupfer nachzuahmen suchen; Unvor-

1) 225; 293; 89. 2) 69; 347. 3) 47. ') 189. 5) 15, 19; 29 ff. 6) 155. 
7) 157 ff., 197. 8) 175. 9) 239. 

10) 171 ff.; diese Stelle ist sehr bezeichnend fiir den tJbergang der Bedeutung 
des Wortes "temperatura" von "Mischung" (und der ihr entsprechendenBescbaffen. 
heit) zu "Temperatur". 

!l) li:i. 
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sichtige lassen sich mit einer solchen Mischung betriigen, aber wahrend 
man cchtes Gold durch Feuer reinigen und in der Glut des Probierofens 
priifen kann (probare in camino), halt jenc clem Erhitzen nicht stand, 
und die Farbe verschwindet dabeP); zu manchen kunstgewerblichen 
Zwecken sind indessen aus 3 Tin. Gold nebst 1 Tl. Rotkupfer bestehende 
Schmelzen recht geeignet2). Gutes Sandgold (aurum arenarium) gewinnt 
man durch Waschen aus dem Rheinsande, lost es in Quecksilber, prel3t 
die Lasung durch Leinen und schmilzt den [beim Erhitzen des Amalgams 
verbleibenden] Riickstand um 3). Das spanische Gold (aurum hispanicum) 
gewinnt man wie folgt: Diinne Blatter reinsten roten Kupfers bestreicht 
man beiderseits mit einer Losung von 3 Tin. Basilisken-Asche nebst 1 Tl. 
getrocknetem Blute eines Rothaarigen in scharfem Essig, gliiht sie, loscht 
sie in der namlichen Losung und wiederholt dies so oft, bis diese das 
Kupfer ganzlich durchgebeizt hat (transmordeat), wodurch es dann 
vollig Gewicht und Farbung reinen Goldes annimmt und zu jeder Ver
wendung geeignet wird. Die erforderlichen Basilisken ziichten gewisse 
Heiden, indem sie in unterirdischen steinernen Hauschen zwei Hahne 
von 12-15 Jahren so lange masten, bis sie sich infolge der Hitze und des 
angesetzten Fettes begatten und Eier legen, deren Ausbriiten man durch 
einige Kroten bewirken lal3t, die nur mit Brot gefiittert werden diirfen; 
die auskriechenden Jungen, denen nach einer Woche Drachenschwanze 
wachsen, bringt man in passendc erzerne Gefiil3e (vasa aenea), grabt sie 
in die Erde ein, von deren Krumen sie sich ernahren und verbrennt sie, 
sob aId sie sechs Monate alt sind4). 

Um Gold zu reinigen, bringt man in einen Tiegcl (testa = Kopf) 
abwechselnde Lagen diinner Goldbleche und eines Gemenges von 2 Tin. 
feinen Ziegelmehles und 1 TI. guten, schwach mit Harn benetzten Salzes, 
setzt den Deckel auf, lutiert (dichtet) ihn bestens und gliiht 24 Stumlen; 
dies wiederholt man zwei- bis dreimal und kann zuletzt auch etwas 
Kupfer zusetzen, falls dies des Farbentones wegen erwiinscht ist; ein 
gewisser Verlust ist hierbei unvermeidlich und man el;mittelt ihn durch 
Nachwagen 5); reines Gold darf beim Hammern nicht briichig werden, 
anderenfalls enthalt es noch fremde Stoffe, von denen man es durch 
Schmelzen mit Schwefel befreien kann (s. unten). Will man, z. B. zu 
Zwecken des Bilder- und Buchstaben-Malens, reines Gold fein mahlen, 
was seiner Weich he it wegen schwierig ist, so feilt man es zunachst mog
lichst sorgfaltig, mahlt das Feilgut zwischen zwei passend vorgerichteten 
Steinen einige Stunden lang fiir sieh oder nebst etwas scharfem Sande 
mit Wasser, schlammt den zartesten Staub ab, verfahrt mit dem Rest 
in gleieher Weise weiter, solange dies erforderlich ist, und wascht schliel3-
lich das Pulver mit kaltem und heil3em Wasser bestens aus6); als Werks
vorrichtung bedient man sieh eines Mahlwerkes (molendinum) mit 
einer Reibkeule (pistillum), gegossen "ex metallo eupri et stagni", namlich 
-~lf 219. 2) 233, 287. 3) 223. 4) 221. 5) 197. 6) 225. 
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aus einer Legierung von 3 TIn. Kupfer und 1 Tl. bleifreiem Zinn [also 
aus einer .zinnreichen Bronze], wohei die Keule einen eisernen Kern und 
einen Holzmantel besitzt und mittels Scheibe und Schnurantrieb in 
Gang gesetzt wird 1). Besonders feines Pulver liefert die "flandrische 
Weise": man lOst das gewohnliche gemahlene Gold oder das sorgsamst 
gefeilte Feingold (aurum obryzum) der Goldarbeiter in Quecksilber 
(argeritum vivum), am bcsten in warmem und durch Verreiben im 
Marmormorser 2) mit einer erzernen Keule (pistillo aeneo), preBt die 
Lasung durch Hirschleder, bringt dieses" Gold mit Quecksilber" [ = Amal
gam, welcher Hingst bekannte Namen aber nicht gebraucht wird] nebst 
feingepulvertem gebranntem Salz in einen guten, neuen, irdcnen Tiegel, 
erhitzt l'lnter Umriihren ganz allmahlich, bis das Quecksilber als Dampf 
entwichen ist, wascht das rcstliche Goldpulver bestens aus und trocknct cs; 
das Quccksilber laBt sich in einem oberhalb des Tiegels angcbrachtcn 
flachen Gefaf3e (scuteUa), das gut mit Fett gedichtet ist (adipe inuncta), 
wieder auffangen (suscipere 3). Zuweilen lost man auch in cinem Holz
gefaB (vasculo ligneo) 1 Tl. Goldbliittchen in 8-12 TIn. Quecksilber, 
crhitzt die ldeinen weiBen Brockchen [das Amalgam] in einer Schale 
(concha = Muschel) durch den Schmiede-Blasebalg (fabricio folIe) unter 
Umriihren mittels cines diinnen Eisenspatels zu heller Glut [bis das 
Quecksilber verdampft ist], verreibt den erkalteten fcinkornigen Riick
stand auf einem Porphyrstein 4) mit Schwefel, bis cr schwarz wird [indem 
Reste Silber, Kupfer usf., Sulfide bilden], bringt ihn auf gliihendc 
Asche, wobei [durch Umsetzung und Aufsaugung der fremden Bestand
teile] die Goldfarbe wieder hervortritt, wascht dann das Pulver mit 
Wasser vollig rein aus, und trocknet es auf Leinen 5); nicmals solI man aber 
derlei Arbeiten mit Quecksilber niichtern vornehmen, weil dessen Dunst 
[foetor, eigentlich Gestank] sonst dem Magen auBerst schadlich ist und 
vielerlei Krankheiten verursacht, gegen die man sich durch etwas Pfeffer, 
Lorbeer-Beeren, Ziduar (= Zitwer), Knoblauch und Wein zu schiitzcll 
sucht 6). Endlich kann man aueh Feilc aus bcstem Gold (aurum obryzum) 
unmittelbar auf der Marmor- oder Porphyr-Platte (supra marmorem por
phyriticum = auf dem Marmor aus Porphyr) ganzlich fein reiben, wobci 
man erst 2 TIe. Steinsalz nebst ctwas safrangelbem Schwefel, oder Sab: 
nebst "Affronitrum" [Aphronitrum = Schaumnitron, natiirliche Soda]. 

1) 65, 203. 
2) Vnter Marmor wird hier, wie weiter unten, der "marmor porphyritieus" 

zu verstehen sein, d. i. der auJ3erst harte Porphyrstein. 
3) 73, 81. 
') Porphyr bietet an sieh keinerlei Vorteil vor andcren harten Steinen, wurde 

aber in Agypten, .wo er hauiig ist, vielfaeh gebraueht; Vorsehriften, gerade "Por
phyr" zu bcnutzen, sind daher fast stets agyptisehen Ursprunges. "PorphyrisiE'rt" 
hE'iJ3t niehts anderes als "feingemahlen" (s. das franzosisehe porphyriser). 

0) 79; 201, 203. 6) 200. 

v. Lippmann, Beitriige. 11 
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oder scharfsten Essig zusetztl), sodann mit Wasser auswascht und ver
reibt und schliel3lich das Feinste durch stufenweises Abschlammen in 
4 odeI' ii hintereinander angeordneten Gefa13en zur Absonderung bringt 2) ; 
bedarf man nur geringer Mengen Feile, so stellt man sie mittels "Cothum" 
dar 3 ) [was wohl eine irrtiimliche Lesart ist, und wie an anderer Stelle 4) 

hei13en soll "cum cote teritur" , man reibt sie mittels des Wetzsteines, 
cos, ab.l 

Gold la13t sich zu sehr feinen Faden ziehen, die man auch aus ganz 
diinn gehammertem Golde zu gewinnen versteht5 ). Urn zarte Gold
blattchen (auri petula) herzustellen, hammert man Gold zunachst zu 
mi)glichst diinnen Stiickchen von vicr Fingern Rreite und Lange aus, 
vcrfertigt aus "griechischem Pergament aus der Wolle del' Baume" 
[ = Baumwollpapier] Stiickchen del' namlich('n Gro13e, die man I)('iderseits 
zweimal mit fcinstgepulvertem getl'ockn('km Ocker einreibt und mit dem 
Barcn-, Elwr- odeI' Bibel'-Zahne glattd, Rchichtet dann jc ein Stiick 
des Goldes lind des rotgefiirbten Papieres (ruhricatac pergamena(') zu 
Packchen aufeinandel', hl'ingt diese in cine Riille Kalhspel'gament (per
gam('ntum vituli) und hammert sic auf einem flachen Stein mit einem 
aus MpRsing (ex aUl'icalco) geg08senen Rammer allmahlich aus, biR sie 
die gewiinscht(' Dunne erreichen, worauf man sie noch weiter zerschneiden 
kann 6). 

Zum Loten (solidare; franz. souder) des Goldes dient feinst ge
pulvertes, gebranntes Kupfer, dargestellt dureh Brennen von Kupfer 
mit Salz und Fett (smegma), nebst scharfer, aus guter Buchenholzasche 
bereiteter und durch wiederholtes Kolieren iiber solche Asche moglichst 
Vel starkter (spissa) Lauge [Laxiva; franz. lessive 7)]. 

Urn Gold von Silber Zll trennen, schmilzt man das fein geRchabte 
Gemisch mit gepulvertem Schwefel, wobei eine schwarze MasRe [von 
Schwefelsilber] entsteht, fiillt die Schmelze in einc eiserne GuLlform, 
la13t el'kaiten, lOst durch leises Aufschlagen den alles Gold enthaltendell 
Kern hemus und hehandelt dieRen in gleicher Weise so lange, bis daR 
Gold vi)l\ig rein ist und keine schwarze Masse mehr liefert; letztere 
kann man entweder zu Niello-Arbeiten verwenden (s. unten), odeI' mit 
Kohle, Buchenholzasehe und Rlei verschmelzen und so daR Silber aus ihr 
zuruckgewinncn 8). - Zwecks Trennung des Goldes yom Kupfer wickelt 
man das Schabsel in Rleiblech, schmilzt erst mit feingepulverten Knochen 
[Calcium phosphat und Kohle] und Buchenholzasche, sodann mit Blei 
und setzt dies so lange fort, bis alles Kupfer aus- und abgeRchieden ist 9). 

1) Der Zusatz scharf~ten Essigs beweist, daB die Platte nicht aus wirklichcm 
Marmor bestehen kann. 

2) 7n, 77, 81. 3) Ebenda. 4) 77. 5) 229. 6) 51. 7) 227. 
8) 279; Trennungen mittels mineraliseher SaureD waren, wie diesc Hclbst, 

IIIlI I lOU noel! vollig unbekannt. 
9) 277. 
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Soil Silber vergoldet werden, so bringt man auf die Oberflache, 
die vimig rein und glatt sein mufP), mittels Pinseln aus Schweinsborsten, 
passenden Holzchen oder Leinen, cin in wenig warmem Wasser ver
riihrtes Gemisch von 3 Tin. gebranntem Weinstein [d. i. Pottaschej und 
1 Tl. Salz nebst etwas Quecksilber, reibt dies so lange ein, bis aile ge
wiinschten Stellen von Quecksilber glanzen, iiberdeckt sie nun mit 
feinen Goldplattchen, erhitzt [bis das Quecksilber verflogen ist], wieder
holt dies dreimal 2) und poliert schliel3lich mit Hilfe eines aus feinem 
Messingdrahte gefertigten Biirstchens und rein en Wassel's 3), oder mit 
einem dicken Gemisch aus rotem gebrannten Atramentum [hier = Polier
rot, Eisenoxydj, Salz, Wein und Hal'll, das man aufstreicht, schwach 
anwarmt und schliel3lich mit reinem Wasser wieder abspiilt4). ~ Auf 
die namliche Weise lailt sich bei langsamem, vorsichtigem, geniigeml 
oft wiederholt em Vorgehen auch Messing vergolden 5), jedoch nul', wenn 
es vollig rein und ganzlich bleifrei ist 6). 

Will mall Bildcl' lind Initialen in Biichern ccht vergolden, KO bc
dient man sich del' Goldplattchen (auri petula), die man mit Eiklal'e 
(clarum), aus Eiweiil ohne Wasserzusatz geschlagen, oder auch mit 
Wachs, einzeln oder zu Zweien bis Dreien iibereinander aufklebt und 
mittels eines geeigneten Steines oder Tierzahnes glattet (bul'llire, brunire) 
und poliert (polire 7). Braucht die Vergoldung nicht echt zu sein, so 
besteht del' einfachste Ersatz in diinn gehammerten, blank polierten 
Blattchen Zinn, die man mit einem Fil'llis (vel'llitio) von Goldfarbe 
(aureola) iiberzieht oder bestreicht und sorgfaltig trocknet (petula stagni 
= Stanniol; vel'llitiata = gefirniilt8); als Farbe benutzt man entweder 
die innere safrangelbe Schicht del' Rinden gewisser, im Friihling ab
geschnittener und entschalter Pflanzenzweige (5 Tie.) nebst 1 Tl. Safran 
(croceus), die man iiber Nacht in Wein oder altern Bier stehen laBt. 
worauf man dann des Morgens die Losung anwarmt und die Zinnblattel' 
geniigend lange in sie hineinhangt 9), oder man macht einen Fil'llis aus 
Leinol und pass end en Farbstoffen zurecht lO ), u. a. aus Mennige (minium) 
oder Zinnober (cenobrium). Endlich kann man diese Stoffe auch fiir sich 
odeI' vermischt (3 Tie. Mennige, 1 Tl. Zinnober) auf einem Stein fein
rei ben und mittels Eiklar auftragen, auch, falls dies erwiinscht ist, 
noch ein echtes Goldblattchen mit Kaseleim [gluten casei = Casein j 
obenauf kleben und das Ganze, am best en libel' einer Hol'lltafel, sorg
faltig glattenll ), entweder mit dem Barenzahn, oder mit Ematis, del' 
auch Lapis sanguineus heiilt [Hamatit, Blutstein12 j, odeI' mit Onyx, odeI' 
mit einem ahnlichen glatt en Stein (petra), wodurch die Farbe erst schon 
hervortritt und lebhaften Glanz 'sowie lange Dauer erhalt13). ~ Gold
schrift erfordert, wenn sie echt sein soli, das [nach den weiter oben 
erwahnten Angaben hergestellte] feinste Pulver aus reinem oder durch 
--.-~~ -

1) 217. 2) 207. :1) 209. 4) 211. 5) 275. 6) 263, 271. 7) 55, 59, 77. 
R) :ill. 163. ") fifl. 10) 163. 11) 69, 77. 12) 69, 75, 77. 13) 7i. 

11* 
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Zusatz von ein wenig Blei oder Quecksilbcr in der Farbe etwas auf
gehelltem Golde1); man verriihrt dieses Pulver in geschmolzencs Drachen
blut [sanguis draconis; ein Harz 2)], in warmen Leim vom Kalbe 3), 

in gewohnlichen Leim oder in Gummilosung (aqua de gummi 4), allen
falls unter Zusatz von 2 TIn. Safran 5), benutzt eine Feder, die man 
erst in eine Losung von gutem, mit Salz und Essig gereinigtem Alaun 
getaucht hat 6), laBt die Schrift trocknen und poliert sie mit einem 
Hamatit7). Geniigt eine weniger echte Schrift, so kann man Gold
bliittchen einige Male nebst "griechischem Salz oder Nitron" im Morser 
zermahlen, mit Wasser auswaschen und sie mit etwas "flos aeris" [Kupfer
oxydul] nebst Ochsengalle verriihren, oder mit gleichviel einer Mischung 
aus 4 TIn. Auripigment und 1 Tl. Elektron [hier wohl = Bernstein 8) J. 
Am wenigsten haltbar ist Safran, der namliche, der zum Farben der 
Seide (sericum) dient, mit Eiklare oder Leim angeriihrt 9). Diese letztere 
Mischung oder die mittels Auripigment, Ocker, Ochsengalle u. dgl. ge
wonnene, ist auch brauchbar, um Inschriften oder Verzierungen auf 
Mauerwerk und Marmor aufzupinseln10). 

2. Urn Silber zu reinigen, schmilzt man es nebst etwas Blei auf 
einem Bette vollig getrockneter, weiBgliihend gemachter Asche, schopft 
die oberste Schicht ab und wiederholt dies, bis sich nichts mehr aus
scheidet; falls dabei die Masse schaumt und spratzt (exsilire), so ent
hielt das Silber Zinn oder Messing und man hilft sich dann durch Auf
streuen (projicere) von feinem Glaspulver, Zusetzen weiteren Bleies, 
und abermaliges Schmelzenll). Einige glauben, daB die Giite des Silbers 
beim Umsehmelzen zunimmt, wenn man es in einer aus Weinstein [faex; 
eigentlich Hefe] und Salz zurechtgemischten Losung (confectio) ab
loseht12); mane he setzen ihm zur Verbesserung, besonders beim Gusse 
von Geraten, auch ein wenig Messing zu, namentlieh spanisehes (auri
ealcum hispanieum 13). Silber lOst sich wie Gold in Quecksilber I4), liiBt 
sich wieGold in Bliittchen sehlagen I5), zuFaden ausziehenI6), zu "Staub" 
zermahlen l7) und daher auch zur Herstellung von Bildern, Buchstaben 
und Zieraten in Biiehern oder auf Marmor und Mauerwerken verwenden 18); 
uneehte Versilberungen fiihrt man mittels Zinn aus (s. unten). - Hat 
man Silber zu lOten (solidare), so beschmiert man es mit einem dieken 
Brei aus Wasser, Salz und gebranntem Weinstein (vini petra; petra 
vinitrea oder vinicea; lapis vineus oder viniceus I9), streut feinste Feil
spane einer Sehmelze aus 2 TIn. Silber und 1 Tl. Kupfer darauf und 
erhitzt dann soweit und solange wie notig 20). 

Das zur Herstellung von Zieraten und eingelegten Arbeiten aller 
Art [folia graeca = griechische Blatter, grieehisehe Ornamente] beliebte 
Niello (nigellum = Sehwarzes) bereitet man wie folgt: Man versehmilzt 

1) 81. 2) 79. 3) 73, 77. 4) 79. 5) 79. 6) 81. 7) 75, 77. 8) 81. 9) 71, 79. 
10) Ebenda; 77. 11) 177. 12) 179. 13) 191. 14) 203. 15) 51. 16) 261. 
17) 65,77,79,81,203. 18) 69,81; 77. 19) 193; 261; 281, 287, 345; 275. 20) 193. 
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zunachst 4 TIe. Silber mit 2 TIn. Kupfer, weiterhin unter stetem Riihren 
mit 1 Tl. Blei nebst der geniigenden Menge gepulverten gelben Schwefels, 
und schlieBlich mit dem Rest Schwefel, gieBt die fertige Schmelze in 
ein eisernes GefaB und IaBt sie unter abwechselndem Diinnschiagen 
und Anwarmen allmahlich vollstandig erkalten; die diinne Masse zer
brockelt man unter Wasser, mahlt sie und verwahrt das Feinste des 
Pulvers in gut verschlossenen Gansekielen. Zwecks Ausfiihrung der 
Zieraten befeuchtet man die [z. B. auf einer silbernen FIache] der Zeich
nung entsprechend ganz genau ausgehobenen Vertiefungen mit einer 
Losung des "gummi quod vocatur barabas" (des Gummis, der Borax 
heiBt), fiilIt die erforderliche Menge des Nigellums ein, erhitzt sorg
faitigl) und poliert nach dem Abkiihlen mit Kohlenpulver nebst etwas 
Speichel oder Ohrenschmalz (sepum de auricula), unter Verwendung 
feinen Bock- oder Hirschleders 2); man erhait so die prachtigen ein
gelegten Zeichnungen, die sich yom hellen Hintergrunde schon abheben. 

3. Kupfer wachst in der Erde als ein harter, griinlicher Stein, der 
aber auch fast stets Blei enthaIt; er wird erst wie Kalkstein gebrannt und 
dann in kleine Stiicke gebrochen, die man abwechseind mit Lagen von 
Kohle in einem Of en aufschichtet und mit dem GebIase andauernd 
schmilzt, bis das Blei durch ausgesparte Locher abgelaufen ist, so daB 
man das Kupfer fiir sich weiter erhitzen urd schlieBIich ausflieBen 
lassen kann 3); dieses gerostete Kupfer (torridum) reinigt man weiter 
durch Erhitzen mit Kohle und Kohienasche unter Blasen, bis auch 
alles restliche Blei verbrannt und von der A,che aufgesaugt ist, worauf 
sich das Kupfer als schon rot, hammerbar, und auch rein genug zum 
Vergolden erweisen wird 4). Ebenso wie Gold oder Silber kann man auch 
Kupfer zu Blechen und zu Blattern (laminae) aushammern 5), zu Faden 
ziehen, zu "Staub" mahlen und auf Buchstaben, auf Mauerwerk, oder auf 
Marmor "auflegen" 6); auch vergolden, echt oder unecht, laBt es sich 
gleich Silber und Messing, und desgleichen echt oder unecht versilbern, 
Ietzteres z. B. mitteis Zinn (s. unten 7). Beim Verbrennen gibt Kupfer 
"flos aeris" KupferoxyduI8); bringt man diinne Kupferplatten, am best en 
beiderseits mit Honig bestrichene, in ein eichenes HohigefaB, fiiIlt dieses 
bis zu zwei Dritteill mit warmem Essig, grabt das Ganze in Mist ein und 
offnet nach 14 Tngen, so sind die Platten mit dem schon en "viride 
hispanicum" (spanischem Griin, Griinspan) bedeckt, den man vorsichtig 
von ihnenabschabt, um ihrenRest in gleicher Weiseweiter zu behandein 9); 
verwendet man KupferbIattchen nebst fein geriebenem getrocknetem 
Salz, gieBt warmen Essig oder Harn hinzu und grabt fiir vier Wochen ein, 
so findet man das ahnliche "Viride saIsum" (Salzgriin) vorlO). 

Messing (auricalcum) gewinnt man aus Kupfer wie folgt: Man 
fiiIlt gute rote Tontiegel zu 1/6 mit einer Mischung von Kohienkiein 
- .. _----

1) 189, 195. 2) 213. 3) 265. 4) 273. 5) 283. 6) 261; 65, 77, 81; 69, 77. 
7) 283. 8) 81. 9) 89. 10) Ebenda. 
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und Brocken des Calamina (Galmei) genannten, gelblichen bis rotlichen 
Gesteines, welches letztere man erst gegliiht und nach dem Erkalten 
zerkleinert haP), setzt das erforderliche Kupfer zu, erhitzt zum Schmelzen, 
mischt die Masse tiichtig durch, riihrt weitere entsprechende Anteile 
Galmei und Kupfer ein, schmilzt und riihrt weiter und fahrt so fort, 
bis man die gewiinschte Menge beisammen hat 2); aus flolchem Messing, 
dessen schonste Sorte die spanische (auricalcum hispanicum) isP), 
macht man "caldaria, lebetes, pelves" (Kessel, GefiiBe, Schiisseln) und 
viele andere Gerate 4), ferner kann man es wie Gold und Silber mahlen, 
zu Draht ziehen, usf. 5 ) - Erz (aes, aeramentum), das "meta11um 
cupri et stagni" 6), das "Meta11 aus Kupfer und Zinn" [d. i. Bronze, 
welcher Name sich aber nicht erwahnt findet], wird zwar zuweilen auch 
als Messing angesehen 7), ist aber in der Tat das Meta11, aus dem man 
die Glocken (campanas) gieBt und besteht aus 4 TIn. reinem Kupfer und 
1 Tl. reinem Zinn 8). DeI' GlockengieBer stellt zuerst durch Drehen 
iiber einem Holzkern die geeignete, tonerne, mit Fett (adeps) ausgekleidete 
Form her und warmt sie vorsichtig an, bis a11es Fett ausgeflossen ist; 
sodann schmilzt er entweder das fertige Erz odeI' zunachst allein das 
Kupfer, fUgt diesem, sobald sich eine griine Flamme erhebt, das fUr sich 
geschmolzene Zinn bei, riihrt tiichtig urn, laBt die fliissige Masse durch ein 
passendes Sieb (pannum co11atorium) laufen 9), gieBt sie langsam ein 
und fii11t ebenso a11mahlich nach; in der Regel schmilzt er das Metall 
in mehreren kleinen GefaBen, aber eben so dienlich ist auch ein groBeres, 
das die gesamte fiir die Glocke erforderliche Masse gleich auf einmal 
faBt. Fiir kleine Glockchen (cymbala), deren Reihe die ganze Tonleiter 
wiedergibt, benutzt man eine mit Wachs ausgekleidete Form, wahlt 
zuweilen auch eine etwas zinnarmere Legierung, weil diese dem Klange 
groBere Schonheit verleihen so1110), und stimmt schlieBlich durch Ab
schleifen odeI' Abfeilen genau auf die richtigen Tone abo Die Pfeifen und 
Kasten der Orgeln macht man jedoch nicht aus Erz, sondern aus Kupfer 
odeI' Kupferblech, das man ganz odeI' teilweise verzinntll). 

4. Zinn (stagnum) liiBt sich, allein odeI' mit der Halfte Blei gemischt, 
zu feinen J<'aden ziehen 12) und bei einiger Vorsicht auch auf dem Ambol3 
zu ganz feinen, gliinzenden, gut polierbaren Blattchen schlagen (petula; 
stanni folia = Stanniol), die als solche zur unechten Versilberung dienen, 
und mit goldfarbigem Firnis bestrichen zur unechten Vergoldung 13); 
Kupferbliittchen (laminae), die man in geschmolzenes Zinn eingetaucht 
hat, sehen ebenfalls wie versilbert aus (quasi deargentatae14). Aus reinem 
Zinn, sowie aus solchem, das mit etwas Blei odeI' auf je ein Pfund mit 
einem Vierting (quadrans) Quecksilber versetzt ist, gieBt man in der 

1) 65. 2) 271. 3) 265, 319 ff. 4) ILG ii bersetzt "durch ein Tuch"! 
5) 265. 6) 271, 273. 7) 293. 8) 271. 9) 65, 75, 77, 81; 209; 69, 77. 

10) Spaterer Zusatz: ahnlich wirken kleine Beigaben Silber oder Gold (365, 367). 
11) 300 ff. 12) 295. 13) 57. 14) 283, 293. 
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Wachsform Kannchen und andere fcine Gerate, dic mit Zinn und Qucck
silber [Zinn-Amalgam] sowie mit Asperella (Schachtelhalm) poliert 
werden 1); das An16ten versilberter Henkel und Zieraten erfolgt mit einem 
Gemenge aus 3 Tin. Zinn und 1 Tl. Blei 2), wahreml man vergoldete am 
lwsten mit reinem Zinn befestigt 3). - Eille unechte Silbertinte gewinnt 
man aus Zinn, indem man es mit Quecksilher erhitzt (eonflare), das ab
gekuhlte Gemenge [Zinn-Amalgam J nebst spaltbarem Alaun (alulllen 
scissile) im Mor::;er verreibt und mit Knabenharn zu einer MasKe anreibt, 
die dick wie Atramentulll Lhier = Ru Il; also wie Tintc Jist; die ::-lchrift 
zeigt Hilberglanz, durch Vberziehen mit einer Mischung von ::-lafran und 
Leim kann mall ihl' aber nachtraglich auch noch Goldglallz erteiletl ~). 

;i. EiKen graht man aus der Erde, in del' es gleich vieien anderPIl 
Gesteinen wachst, schmilzt m; aus den in Stiicke gebrochenPll Erzen 
aus, giPl3t es in Barren (massae), die man nochmals in Of en el'hitzt, 
und schmiedet und hammert es schlief31ich zurecht; in ahnlicher Weise 
win1 auch der [schon oben erwahnte] Stahl bereitet, dessen Name"Calibs" 
t<ich von dem des Berges Calib ableitet, in dessen Bereich der meiste 
Stahl verbraucht wird 5) [Stahl, griechisch XdAV1P odeI' XJ}.v~c;, Chalyht<, 
YOIll Volke del' Chalylwr am Sudostrande des Schwarzen Mepresj. Ei::;erne 
Gerate, aber auch Nagel, lassen sich gut und dauerhaft verzinnen (super
Rtagnare), indem man sie etwas rauh feil~, wobei Eisenfeile (lima ferrea) 
entsteht 6), mit dem Zinn und dann mit Fett (adeps) behandelt und 
zuletzt mit Kleie und Leinen poliert 7); gelotet wi I'd Eisen mittels Kupfer 
oder einer Mischung von 2 Tin. Kupfer und 1 Tl. Zinn, nebst gehranntcm 
Weinstein und Sah: R). Eine schon schwarze Farbe verleiht man ihm mit 
Hilfe gebl'anllter Och::;enh6rnel' odeI' Gansefedern 9); zur Ausfuhnlllg 
l'ingelegter Arbeitl'1l in Eisen eignen sich Faden au::; Gold, Silber, Kupfer 
odl'J" Ml't<singlO). 

0. Bll'i iHt weich, leichtfIiisHig und schwarz, l'rgibt abe]", nach Art 
de" Kupfer" bei Herstellung des Griinspans behandelt, die schon weille 
Cc'rosa (BleiweiIJ), die bei yorsichtigem Erhitzen unter stetigem LJlIl-

1) :135. 2) 339. 3) 293. 4) 79. 5) 341 If.; 175. 6) 75. ,) 345. 8) :145. ") 347. 
10) :141 ff. Spatere Zusiitze betreffen: das Erweichen des Eisens durch Wl'in

stein und Vitriol (tartaro et vitriolo) "gleich dem des Goldcs durch Quecksilber" 
(:371), sowie durch [das angeblich ungeheuer heil3e] Bocksblut (361); die Wieder
belebung eines Magneten, der seine Kraft verloren hat, durch Einwickeln in Bocks
leder, Einschmicren mit Leinol und mehrtagiges Vergraben in Erde (365); das 
Erweichen und vollige Losen des Eisens und siimtlicher Metalle "ad acredinem 
alicujus amari et acetosi Iiquoris", "durch die Scharfe einer gewissen bitteren 
und sauren Fliissigkeit" (363). Man braucht hierbei, auch fiir spiitere Zeit, nicht 
an Mineralsauren zu denken, denn schon die Wirksamkeit jedes guten Beiz- odeI' 
Heinigungsmittcls wird durch amaritudo (Bitterkeit), cinerositas (Laugenhaftigkeit), 
salsedo (Salzigkeit), odeI' calor (Hitze, heil3e Natur) erkHirt (265); zudem ist die 
Behauptung, es gebe irgendein ganz aIIgemeines Losungsmittel, eine bereits sehr 
alte, schon bei den griechischen Alchemisten nachweis bare. 
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riihren die gelbe Bleiglatte liefert und beim Brennen die rote Mennige 
(minium rubeum 1). 

7. Quecksilber und namentlich sein erstickender Rauch (foetor), 
sind furchtbare Gifte; erhitzt man 2 TIe. Quecksilber und 1 Tl. ge
pulverten Schwefel (hell-, safran- oder dunkelgelben) in einem vollig 
mit Ton (argilla) beschlagenen, gut verschlossenen, glasernen GefiWe 
(vitrea ampulla), anfangs nur ma,Big, spater aber starker, bis ein heftiges 
Gerausch die eingetretene Verbindung anzeigt (quomodo se commiscent; 
wie sie sich vermischen), so entsteht der prachtig rate Zinnober (ceno
brium 2 ). 

B. Glas- nnd Ton-Waren. 

Zur Herstellung des Glases bedarf man besonderer Vorrichtungen, 
zu denen hauptsachlich die folgenden zahlen: 1. Der eingewolbte Werk
of en (clibanus operis), 15 FuJ3 lang und 10 FuJ3 breit und aus bestem 
Stein und Ton errichtet, mit zwei Abteilungen (je 2 und 1 Drittel um
fassend), mit festem ebenen Herd und mit Offnungen vorn, seitlich, 
und im Innern, zwecks ungestorten Aufsteigens der Flamme. 2. Der 
Kiihlofen (furnus refrigerii), lO FuJ3 lang, 8 FuJ3 breit, 4 FuJ3 hoch, 
mit Herd, Offnungen fiir das Feuer, und Fenstern. 3. Der Ausbreit
of en (clibanus dilatandi), 6 FuJ3 lang, 4 FuJ3 breit, 3 FuJ3 hoch, eben
falls mit Herd, Offnungen und Fenstern3). 4. Der Einbrennofen (fiir 
Farben), 2 FuJ3 lang, 11/2 :FuJ3 breit, 11/2 FuJ3 hoch, erbaut aus faust
dicken "Kuchen", zusammengeknetet aus 3 TIn. Ton, 1 Tl. Pferdemist, 
etwas Heuhacksel und Wasser; er besitzt oben eine [verschliel3bare] 
Offnung, auch werden innen im Oberteile drei fingerdicke Eisenstangen 
quer iibergelegt, und zwar so, daJ3 sie leicht einzubringen und auch 
wieder leicht herauszunehmen sind 4). 

Die Bestandteile des Glases sind trockene reine Buchenholzasche 
(2 TIe.) und reiner Kiesel- odeI' Flul3sand "ex aqua", "aus dem Wasser" 
(1 Tl.), deren Pulver man in gut gebrannten GefaJ3en aus weil3em Ton, 
mit etwas eingebogenem Rande, sorgfaltig vermengt, auf dem oberen 
Herd der kleineren Werkofen-Abteilung langsam und unter Umriihren 
mit dem eisernen Loffel (trulla) schmilzt und iiber Nacht odeI' auch 
24 Stunden lang im Schmelzen erhiilt 5). Die fertige Masse holt del' 
Glasmacher mit del' Pfeife heraus und gestaltet sie durch Blasen und 
Schwingen zu Gefiil3en (vasa) von vielerlei Gestalt, denen er auch Henkel 
(ansae) anzusetzen weiJ3, zu Flaschen mit langem Hals (ampullae 6), 
und zu den fiir Tafelglas (tabulae) bestimmten Gebilden; die ersteren 
kommen sogleich in den Kiihlofen, die letzteren dagegen werden erst 
im Ausbreitofen gespalten und glatt gewalzt und erst dann an die Wande 
im Innern des Kiihlofens gelehnt, wo sie langsam vollig erkalten miissen, 
da man sie sonst nicht in richtiger Weise zu Fensterglas zu zerkleinern 

1) 91. 2) 87; 13. 3) S. 111, 113. 4) S. 107, 109. 5) S. 98 ff. 6) S. 127. 
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vermag1). Man kann das Glas klar und durchsichtig belassen, aber 
auch in seiner ganzen Masse weif3, safrangelb (croceum), rotgelb (rubi
cundum), rot (rufum), purpurn, saphirblau, griin, usf., in helleren (leve) 
oder dunkleren Tonen farben, was durch 2-6stiindiges Erhitzen mit 
gewissen Zusatzen geschieht 2). Ferner kann man auch Glas in allen nur 
denkbaren :Farben malen, z. B. in weif3, griin, saphirblau, hellpurpurn, 
rosa und (weniger schon) safran gel b3): man bereitet die Farbe zu, z. B. 
indem man 1 Tl. Pulver von bestens gebranntem Kupfer, 1 Tl. feinstes 
griines und 1 Tl. feinstes saphirblaues Glas mit Wein oder Harn vermischt, 
fiihrt die gewiinschte Malerei aus 4), setzt die fertigen Stiicke auf eine 
in den Einbrennofen passende, mit gebranntem Kalk oder Asche bestreute 
Eisentafel, schiebt diese mittels ihres Stieles auf die drei fingerdicken 
Eisenstangen (wobei die griinen und saphirblauen Glaser, als die emp
findlichsten, vorne stehen miissen), heizt dann vorsichtig an, halt so 
lange heif3, als zur Vollendung notig ist, kiihlt sorgfaltig ab und priift 
nach dem Herausnehmen mit dem Fingernagel, ob die Farben gut ein
gebrannt sind und festhaften 5). 

Um die sehr kostbaren farbigen Fenster anzufertigen, - eine Kunst, 
die namentlich die franzosischen Meister trefflich verstehen 6) -, macht 
man zunachst eine grof3e Holztafel zurecht, grundiert sie mit Kreide, 
zeichnet erst mit Blei oder Zinn und dann mit roter oder schwarzer 
Farbe die gewiinschten Umrisse und Form en in natiirlicher Grof3e 
auf, schreibt auf jedes Stiick der so eingeteilten Flache die ihm zu
kommende Farbe, iibertragt dann die Gestalt der Stiicke (durch Auf
malen dick angeschlammter Kreide mit einem Pinsel aus Marder-, 
Dachs-, Eichhornchen-, Katzen- oder Eselshaaren) auf die vorratigen 
bunten Glastafeln, zerschneidet diese dementsprechend mittels eines 
heif3en Trenneisens und legt samtliche Ausschnitte auf die ihnen zu
kommenden Platze 7). Inzwischen hat man, entweder in eisernen Guf3-
formen, wie sie auch fiir Leuchter u. dgl. kleinere Gegenetande dienen, 
oder auch in geeigneten holzernen, bleierne Streifen zum Einfassen 
gegossen 8); mit diesen umlegt man jedes einzelne Glasstiick, lotet dann 
mit einer Mischung aus 4 TIn. Zinn und 1 Tl. Blei, unter Benutzung 
eines heif3en Eisens, ein Glied an das andere und fahrt so fort, bis das 
ganze Fenster vollendet ist 9), sei es, daf3 es aus [auf der Oberflache] 
bemalten Scheib en bestehe oder aus [in der ganzen Masse] bunt gefarbten, 
die sich zu Mustern aller Art aneinanderreihen lassen 10). 

Nicht durchsichtig, sondern fest und dieht wie Marmor, sind die 
bunten, schon von den Heiden zur Herstellung ihres "Opus musivum" 
(Mosaik-Werk) gebrauchten farbigen Glaswiirfel, aus denen man aber 
auch "Elektron" [hier = Email] bereitet, indem man sie erhitzt, in 
Wasser loscht, feinstens mahlt, das Pulver in die Zellen der gotdenen, 
~----~.--

1) S. 99, 103, 105. 2) S. 107, 109, 113. 3) S. 125. 4) S. 123. 5) S. 129. 
6) S. 113. 7) S. 121 ff. 8) S. 131 ff. 9) S. 137. 10) S. 139. 



170 Dritte Abteilung. 

silbernen odeI' erzernen Gerate und Sehmucksachen flillt, zum Sehmelzen 
bringt, wenn notig noehmals naehfiillt und sehmilzt, und sehlief3lieh 
poliertl); auBer den bunten Wiirfeln erfordert die Mosaikarbeit aueh 
goldene, "vitrum graeeum" (grieehisehes Glas), das man herstellt, in
dem man Stiieke Glastafeln mit Goldblattehen belegt, etwas porphyri
siertes (feinstgemahlenes) Glas dariiberstreut und das Ganze im Ein
brennofen vorsichtig erhitz t 2). 

Vergoldete 'frinksehalen (scyphi) machen die Grieehen mit Vor
lie be aus saphirblauem Glas. Die gewiinsehten ~'iguren werden aus 
Blat.tgold gesehnitt.en und aufgelegt, worauf man mit feim;t porphyri
siertem "Crystallum",d. i. mit wei/3em Glase [nebst einem Bindemittel] 
iiberpinselt, troeknet und sorgfiiJtig im Einbrennofen erhitzt3). In 
gleieher Weise lassen sieh auf weil3em Glase beliebige Malereien und 
~'iguren aus feinst gemahlenem buntem Glase, Gold oder Silber auf
tragen und einbrennen, ferner purpurne und liehtblaue Sehalen mit 
weiBen ]1'aden umzieren, usf. 4). - 'Aus farbigem Glase bildet man 
aueh Smaragde, Hyaeint.he und sonstige Edelsteine nach, die u. a., an 
rechter Stelle eingesetzt und angeschmolzen, einen besonderen Schmuck 
tipr bunten Glasfenster bilden 5). Man behandelt sic in jeder Hinsieht 
ebenso wie die echten Edelsteine und den Bergkrystall, der aus reinem, 
durch endlos fortdauernden seharfen Frost zu Eis verhartetem Wasser 
besteht und zur Kugel abgerundet in del' Sonne das Feuer anzieht [als 
Brennkugel wirkt 6]: man erweicht in frisehem Bocksblut, zerschneidet 
durch Sagen unter Benutzung feinen Sandes oder, wenn notig, Schmirgels 
(Ismaris 7), befestigt mit tenax (Kitt) auf Holz und poliert, erst zwischen 
zwei Steinen mit SandgrieB von steigender Feinheit, sodann auf ciner 
Bleiplatte mit Ziegelmehl und Speiehel (saliva), und schlieBlich mit 
Hirschhaut (Hirsehleder 8). - Buntes Glas verarbeitet man auch noch zu 
Ringen, sowie zu Gefaf3en der verschiedpnsten Arten und Fornwn 9) ; 
springt ein Glasgefa13, so flillt man es mit Asche, trocknet, bepinselt 
mit Glasstaub, trocknet abermals und erhitzt vorsichtig, worauf sich 
del' Sprung [durch Sintern der ]1'lachen] wieder schlieBen wird 10) . 

.Ahnlieh wie mit Glaswaren kann man in mancher Hinsicht auch 
mit tonernen und elfenbeinernen verfahren. Tonwaren bemaIt man mit 
Goldstaub, Silberstaub und mit Mischungen aus geeigneten Farbstoffen 
(4 Tie.) nebst Glaspulver (1 TI.), trocknet und brennt sie im Ofenll). 

Elfenbein (os elephantis), Knochen [u. a. del' Fische] und Geweihe 
[del' Hirsehe], die sich schon schnitzen lassen, vergoldet man durch 

1) s. 237, 239; 1I3. 2) s. 1I7. 3) S. 1I5. 4) S. IIi. 5) S. 139. 
6) S. 351 ff. 7) S. 355. 
8) S. 351 ff. Spatere Zusatze betreffen: das Erweichen von Edelsteinen und 

Diamanten in Bocksblut (S. 3il); das Reinigen bitteren und salzigen Wassers 
durch Filtrieren tiber Krystall, "wie tiber Wachs nach den Philosophen" (S. 36i). 

9) S. 143, 113. 10) S. 141. 11) S. 1I9. 



16. Chemisches u. Technologisches aus kunstgeschichtl. Quellenschriften. 171 

Auflegen von Goldblattchen mittels "gluten" (Leim) aus der Blase des 
Fisches Huso (Hausen1 ), schmilzt in die Vertiefungen eine Art fein
gepulverten Niellos ein 2) und farbt sie auch, z. B. rot mittels einer Ab
kochung von Krapp (s. unten 3). 

C. }'arbstoffe und BindemitteI. 
Von Farbstoffen gibt es eine grofie Anzahl, deren einige sich fertig 

in der Natur vorfinden und nur noch gereinigt, gewaschen, geschlammt, 
gepulvert oder gebrannt zu werden brauchen, wahrend andere erst auf 
kiinstlichem Wege ausgezogen, bereitet und zugerichtet werden miissen 4). 

Gips, namentlich gebrannter, ist schon wei13 und gibt auch, mit 
Leim vel'dickt, einen sehr guten Untergrund auf Holz, Leinen, Hanf
gewcbe (pannum canabi) und Leder, z. B. Rinds-, Pferde- oder Esel
leder 5); man kann ihn in mehl'eren Schichten auftragen und mit Asperella 
(Schachtelhalm) vollkommen polieren 6). Leuchtend weiB ist BleiweiB 
(cel'osa), das abel' beim Erhitzen in gelbe Bleiglatte und weiterhin in 
rote Mennige (minium) iibergeht 7); andere gelbe }1'arben sind manche 
Arten Ocker (ogra), Safran und gewisse safran gel be Rinden 8), andere 
rotc Zinnooer (cenobrium9 ) und gebrannter roter Ocker IO ), Rotel 
(sinopis ll ), Carmin [Carmoisin, vom arabischen Kermes = Wiirmchen, 
d. i. die Cochenille-ahnliche Eichen-Schildlaus I2)], Rubrica (Krapp), 
den man aus der getrockneten und zerstampften Wurzel dieser Pflanze 
mit A»chenlauge (lex iva) auskocht13). Blau farben Lazur14) und Indigo 
(iniicum 1:;), griin Griinspan und Salzgriin (viride sal sum 16), sowie die 
Safte von Schwertlilie, Kohl, Lauch (prasinum 17). Schwarz farbt man 
mit Schwarzdorn-Zweigen (lignum spinarum): man schneidet sie ab, 
bevol' die Bliiten erscheinen, trocknet einige Wochen im Schatten, 
bearbeitet mit dem Hammer bis die Rinde abspringt, und lafit diese 
in eilll'm Fassc (das der Bottcher, doliarius, tonnarius, anfertigt18 ) acht 
'rage mit Wasser stehen bis aller Saft ausgezogen ist; nun gie/3t man 
die Losung ab und frisches Wasser auf, wiederholt dies noch ein- oder 
zweimal, verkocht die gesamte Fliissigkeit erst in einem groBeren Kessel 
(cacabm;, lebes) und dann in einem kleinen Topf, bis sie dick und schwarz 

1) H. :349, 347. 
2) Von Weihrauch, wie ILG iibersetzt, kann dabei keine Rede sein, "thus" 

bezieht sich entweder auf die Farbung, oder bedeutet, wie "manna", nur das Fein
korn des beniitzten Gemisches; vgl. auch S. 47. 

3) S. 349. Spatere Zusatze betreffen: das Erweichen durch Einwickeln in 
Leder, Eintauchen in kochendes Wasser, in starken Wein, Essig oder gewisse Ole, 
z. B. Oleum benedicti (S. 369, 371; 363). 

4) Spater Zusatz ist das "Farben" (tingere) von eisernen Blechen (laminae) 
zu Silber und kupfernen zu Gold durch die Asche des Basilisken, den man t6tet, 
indem man ihn im Spiegel sein eigenes Bild erschauen laBt (S. 363, 365). 

5) S. 41. 6) S. 43. 7) S. 13; 17, 73, 91. 8) S. 37, 59, 51. 9) S. 13. 
10) S. 15. 11) S. 13. 12) S. 61, 83. 13) S. 349. 14) S. 33. 
15) S. 29 ff. 16) S. 89. 17) S. 83; 13, 15. 18) S. 39. 
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ist, gibt 1/3 Tl. rein en Wein zu und kocht weiter bis eine Haut entsteht, 
die sich beim Absitzen von dem roten Niederschlage gut trennt, worauf 
man in Sackchen aus Pergament oder Blase an del' Sonne trocknet. 
Reibt man solche Farbe mit Wein und etwas Atramentum [hier = RuB] 
an, so liefert sie auch eine vortreffliche schwarze Tinte zum Schreiben 
(incaustum 1). 

Sehr schone :Farben en thaI ten die Arten des Folium [d. i. Croton 
tinctorium], besonders die rote, purpurne und saphirblaue. Die rote 
wird zubereitet, indem man 4 TIe. des Pflanzenfarbstoffes und 1 Tl. .Atz
kalk unter Zusatz einer gewissen Lauge auf einem Stein feinmahlt 
und durch ein Tuch filtriert; die beiden anderen diirfen nicht mit Kalk 
in Beriihrung kommen. Zur DarsteIlung del' erwahnten Lauge siebt 
man Asche durch ein Leinen, knetet sie mit heiBem Wasser zu Brotchen, 
riihrt diese, nach dem Trocknen und GIiihen, in einem irdenen Topfc 
mit Harn an und IaBt die Losung absitzen 2). 

Zahlreich sind die Mis c h f a I' ben, die oft besonderen Z weckcn dicncn : 
Membrana, die [menschliche] Hautfarbe, besteht aus BleiweiB und etwas 
Zinnober oder RoteI 3 ); Rosa aus Membrana und mehr odeI' weniger 
Zinno bel' odeI' Minium 4); Exedra aus Rubeum und etwas Schwarz 
(nigrum 5); Veneda, die Farbe fiir die Pupille del' Augen, aus Schwarz 
und etwas WeiB6); Posch [orientalischcs Wort?], die Farbe fiir Berge, 
Erdboden, Baumstamme u. dgl., aus Membrana mit mehr odeI' weniger 
Rubeum, Zinnober, Ocker, Prasinum, Schwarz, Succus (Saft) aus Folium 
odeI' Sambucus (Holunder) usf. 7); Menesch [orientalisches Wort?], 
die Farbe fiir bunte Kleider und den Regenbogen, aus vcrschiedenen 
Mengen WeiB, BleiweiB, Schwarz, Zinnober, Minium, Rubrum, Indicum, 
Lazur, Auripigment, Ocker, Griin (viride), Succus usf., woraus sich 
aIle nul' denkbaren Farbentone ergeben 8). 

Zur richtigen Anwendung der Farben gehol'en eingehende Kenntnisse 
und Erfahrunger,; so z. B. kann man auf gekalkten, noch feuchten Mauern 
[also al Fresco] mit Ocker, Zinnober, Posch, Rosa, Lasul', Vcneda, 
und vielen Arten Menesch malen odeI' untermalen 9), ebenso auch mit 
in Wasser gelOstem und durch Leinen filtriertem Prasinum10), wahrend 
andere Farbstoffe keinen Kalk vertragen, odeI' zwar fiir sich brauchbar 
sind, abel' jene schadigen, mit denen sie in Beriihrung kommen odeI' 

1) S. 93; iihnlich S. 369, spater Zusatz. 2) S. 85. 3) S. 13. 
4) S. 17, 21. 0) S. 25. 6) S. 33. 
7) S. 15, 19, 33, 37. Auch nach dem ausgezeichneten, noch heute unentbehr· 

lichen Werke der gelehrten Mrs. MERRIFIELD: Original treatises on the arts of 
painting (London 1849) ist Posch eine Mischfarbe aus Ocker, Rot, Griin, Prasinum 
usf. Bd. 1, S. 35. 

8) S. 29 ff., 35, 37; auch nach MERRIFIELD (Bd. 1, S. 31) kann Menesch rot, 
blau, griin . . . ausfallen. - Nach RusKA ist der angeblich orientalische Gr· 
sprung von Posch und Menesch durchaus unerwiesen (Privat.Mitteilung). 

9) 33, 39, S. 29 ff. 10) S. 15. 
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sich vermengen, z. B. Succus und Griinspan 1). Beim Malen auf Pergament 
wieder, wobei man die Buchstaben einmal, die Bilder zweimal (erst mit 
diinnerer, dann mit dickerer Mischung) zu iiberfahren pflegt, miissen 
manche Farben, z. B. Folium, sofort nach dem Anmachen verbraucht 
werden, wahrend sich andere lange Zeit aufbewahren lassen 2); einige 
sind iiberhaupt ungeeignet, z. B. Salzgriin, andere erfordern am besten 
ganz bestimmte Bindemittel, z. B. Lazur Eidotter 3), Folium Eiklar 4), 

Zinnober Leincil 5 ), Carmin, Minium und BleiweiB Eimasse (und keines· 
falls Gummi 6), Griinspan Eimasse nebst reinem Wein 7) usf. 

Die Bindemittel sind also ebenfalls sehr mannigfacher Art, und 
der Maler muB, je nach den angestrebten Zwecken, mit ihrer Zubereitung 
und Verwcndung durchaus vertraut sein. Es gehoren zu ihnen: Kleister 
(gluten) aus WeizenmehI 8); Wachs 9) ; das Harz DrachenbluPO); Tannen· 
harz (resina abietis ll), unter Umstanden auch Pech, fiir sich oder mit 
ZiegelmehP2); arabischer Gummi (gummi arabicum), gekocht mit Wasser 
nebst Essig oder bestem Wein, auch unter Zusatz vonetwas "moniaculum" 
[Ammoniakgummi ?], und gut verschlossen aufzubewahren 13); der sehr 
wirksame und rasch trocknende Kirschen- oder Pflaumengummi, gelOst 
in heiBem Wasser und durch ein Tuch filtriert (cola per pannum 14) ; 
Leim (gluten), aus Stiicken Leder, Hirschhorn, Kalbshaut (charta 
vitulina; pergamenum vitulinum) u. dgl., mit Wasser gekocht, bis die 
Losung bei der Fadenprobe nach dem Erkalten die Finger verklebP5); 
Fischleim (gluten pis cis ; vesica), aus der Blase (vesica) des Fisches Huso 
(Hausen), die man dreimal im lauen Wasser auswascht, in Stiicke 
schneidet, iiber Nacht aufweicht und am nachsten Morgen mit Wasser 
aufwallen (nicht sieden) laBt, bis ein wahrer Leim (gluten) entstanden 
iSP6); Vesica. Ersatz, bereitet durch Kochen von 1 Tl. Aalhaut, Schadel· 
knochen des Fisches "Wolf" (lupus) und Gummi17); Kaseleim [gluten 
casei = Casein], aus gereinigtem Kasestoff und Atzkalk18); Eimasse, 
Eigelb, EiweiB (clarum ovi = Eiklare); NuBol, mit dem man auch Horn
sachen poliert, z. B. die Hornscheiben der Laternen (tabulae in lucernis 19); 
Leinol (oleum de semine lini), bereitet aus gepulvertem Leinsamen, den 
man mit heiBem Wasser einquellt, in ein neues Tuch schIagt und in einer 
Presse (pressatorium) ausquetscht, wie sie fUr Oliven., NuB- und Mohnol 
in Verwendung steht 20), - keinen Wasserzusatz erfordernd, aber nur 
langsam eintrocknend 21). 

Aus Leinol wird auch der Firnis (vernitio) hergesteUt, eine Art 
gIanzenden Leimes, mit dem man die Oberflachen der Gegenstande 
zu iiberziehen pflegt: man vermischt Leinol mit dem feinen, lichtem 
Weihrauch gleichenden Pulver des "fornis" (= vernix) genannten Gum-

1) S. 61. 2) H. 85. 3) S. 331. 4) S. 85. 5) S. 45, 59. 6) S. 83. 
7) 1'-;. 61, 83. 8) S. 231. 9) S. 245, 289. 10) S. 79. 11) S. 305, 339. 

12) S. 245. 13) S. 75. 14) S. 61. 15) S. 41, 73. 16) S. 69. 17) S. 83. 
18) S. 39, 311, 313 ff. 19) S. 351. 20) S. 45, 279. 21) S. 45, 59, 61. 
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mis, der im Lateinischen (roman e) auch Glassa heiBt [Glaessum = Bern
stein] und kocht ohne eigentliches Sieden auf zwei Drittel ein, langsam 
und [wegen del' Feuersgefahr] sehr vorsichtig; statt dessen schmilzt 
man auch die Glassa bei maBiger Hitze in einem Topfe, bedeckt diesen 
mit einem oben durchlochten kleineren, den man dicht lutiert, riihrt den 
geschmolzenen "Gummi" (ipsum gummi) mit einem diinnen Eisen
spatel urn, gieBt in 2 TIe. warmes Leinen ein, laBt ohne Sieden aufwallen 
und kiihlt langsam ab l ). 

Wie aus dem Vorstehenden ersichtlich ist, zeigen die chemischen 
und technologischen Kenntnisse des "Theophilus", wie zu erwarten, 
im ganzen keinen sehr wesentlichen Fortschritt gegeniiber jenen des 
"Heraklius", weder was die Arbeitsweisen noch was die Materialien 
betrifft, ~ wenngleich die Beschreibungen allerdings iiber vieles hinweg
gehen, odeI' es vielleicht verschweigen, wie denn z. B. die Farbstoffe 
in der Regel als. bekannt vorausgesetzt und schon als fertige in Ver
wendung genommen werden; im einzelnen enthalten sie hingegen doch 
zahlreiches sehr Beachtenswerte und eine Fiille mannigfaltiger, merk
wiirdiger Angaben, die man im diirftigen Texte des HERAKLIUS (nament
lich in dessen alter en Teilen) vermiBt. Die meisten der Vorschriften 
verraten, nach Inhalt und Namengebung, ganz offenbar griechisch
agyptischen Ursprung, sind dann weiterhin durch byzantinische Hande 
gegangen und schlieBlich latinisiert, moglicherweise auch schon romani
siert; gewisse charakteristische Bezeichnungen, wie "Amalgam", "Le
gierung", "Bronze", fehlen und werden umschrieben; mineralische 
Sauren und Alkohol finden sich noch nicht erwahnt; zweifellos arabische 
oder auf arabische Vermittlung zuriickzufiihrende orientalische Einfliisse 
mach en sich noch kaum geltend (entgegen der, vielleicht spater einge
schobenen Ankiindigung); von Nachahmung und Falschung der edlen 
Metalle und Steine ist wiederholt, von eigentlicher Alchemie aber (von 
ciner vermutlich erst spaten Anspielung abgesehen) nirgends die Rede, 
weRhalb auch die spanischen Einfliisse nicht schon als spanisch-arabische 
anzuRehen sind, urn so mehr, aIR der Verfasser unter "Heiden" die alten 
Griechen und Romer versteht, und nicht etwa die Muhammedaner. 
Darauf, daB die "Werkstatte" nur die eines einzelnen Kiinstlers oder 
Kunstbeflissenen war, der etwa fiir ein vermogendes Kloster oder einen 
reichen Kirchenfiirsten arbeitete, wurde schon eingangs hingewiesen; 
auBerhalb ihres engen Rahmens liegt allein die Glaserzeugung (z. B. mit 
dem 15 FuB langen und 10 FuB breiten Werkofen), deren Schilderung 
wahrscheinlich aus besonderer Quelle geschopft ist, sich jedoch nirgends 
iiber das erhebt, was agyptische, syri.JChe, romische Glasmacher, sowie 
sehr friihzeitig auch schon deren mittelalterliche Erben, nachweislich 
zu leisten vermochtcn. 

1) S. 47 
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17. Das Sammf'lbuch elm; Vitalis de Furno 
uncI seine Beeleutung fiir die Geschichte del' Chemie 1). 

Anliil3lich meiner Studicn zur Geschichte deR Alkohols 2) wurde 
ich auf das meist unter dem Titel "Pro conservanda sanitate" (uber 
die Erhaltung der Gesundheit) angefUhrte pharmakologische Sammel
buch aufmerksam, dessen Verfasser VITALIS DE FURNO ist. Die Ge
schichten der Medizin und Chemie erwahnen diesen Autor nur nebenbei 
oder gar nicht, und nach einer Auskunft 3), fUr die ich Herrn Geh.-Rat 
Prof. Dr. K. SUDHOFF best en Dank schulde, wissen wir uber seinen 
Lebenslauf nicht mehr, als daf3 er VITAL DU :FOUR hief3 [aus ]'our in del' 
Bretagne], in den Orden der Franziskaner eintl'at, am 23. (24.) Dezember 
1312 den Kardinalshut erhielt, im Juni 1321 Bischof von Albano wurde 
und am 16. August ]327 in Avignon (del' damaligen Residenz del' Papste) 
Rtarh. Unbekannt 1st, ob er Rich der Medizin als Fachmann odeI' nur aIR 
I .. iehhaher zuwandte, oh er noch anderwcitig literarisch tatig war, und ob 
Hich von Reincm oiwngenannten Werke noch irgendwo cine Abschrift 
erhalten hat? Um 1500 hefand Rich eine solche in del' Bibliothek deR 
Klosters Eherbach, woselbst sie del' Abt LAURENTIUS entdeckte, "den 
Schaben und Motten entriB", sofort "zum Wohle der Menschheit" ihre 
Veroffentlichung beschlof3 und mit dieser Ivo SCHOEFFER in Mainz 
betraute (den damaligen Besitzer der GUTENBERG-FuST-SCHOEFFERschen 
Buchdruckerei). Noch in dessen Todesjahre (l.'>31) erschien die erste 
und wie es scheint einzige Ausgabe, deren von SCHOEFFER verfaf3ter 
Vorrede die vorstehenden Angaben entnommen sind und die am SchlusRe 
die (Iateinische) Bemerkung tragt: "Vollendet im August 1!'i31 zu Mainz 
bei Ivo SCHOEFFER, von dessen Ahnen JOHANNES FAUST einst die KunRt, 
deR Buchdrucks zuerRt ausgcubt wurde, und zwar in der Stadt Mainz 
und nirgendwo anderR" 4). Das auf3erst seltenc Buch iRt prachtig gc
druckt und erhalt auf 292 8eiten Klein-Folio: Titel und Vorrede (4 8.); 
Index (12 8.: unzuverlaRsig!); Druckfehler-Verzeichnis und den uralten 
fiir die Arzte verhindlichen "Eid des HIPPOKRATES" (2. S.); ein leereR 
Vorblatt (2. S.); 272 S. Text, del' in 318 Kapitel eingeteilt isP). Wie 
SCHOEFFER hervol'hebt, befand sich das Eberbacher Manuskl'ipt in 
schlechtem Zustande und zeigte vielerlei Mangel, die unter t'Tberwachung 
erfahrener Gelehl'ter nach Moglichkeit beseitigt wurden, ohne jedoch 
willkurliche Veranderungen odeI' Erganzungen zuzulassen; tatsachlich 
weisen auch gewisse Lucken des Druckes auf Unverstandliches oder 
Unverstandenes hin. Sichtlich war abel' die Vorlage schon an sich durch 

L) Chemiker.Zeit. 1922, S. 25. 2) Chemiker·Zeit. 191!l, S. 131!l. 
3) Brief vom 6. Juni 1921. 
4) GUTENBERG wirrl also gar nicht mehr erwahnt! 
5) Mein Exemplar wurde, laut Eintragung und Stempel, 1796 von der Kg!. 

Enthinrlungsanstalt in Gottingen als nuplikat verkauft. 
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ungebildete und unaufmerksame Abschreiber entstellt : Randbemerkungen 
sind in den Text geraten, einzelne Angaben finden sich mehrmals wieder
holt, im namlichen Paragraphen ist oft Medizinisches, Chemisches, und 
Technologisches bunt durcheinander gera,ten, diealphabetische Anordnung 
wird nicht eingehalten, verschiedene Kapitel berichten (ohne daB auch 
nur ein Absatz gemacht wird) uber ganzlich fernliegende Dinge, manchmal 
weil die betreffenden Schlagworte zufallig mit demselben Buchstaben 
anfangen, manchmal ohne jeden sichtlichen Grund usP). Namentlich 
gegen SchluB nimmt die Verwirrung merkbar zu, und die beiden Kapitel 
317 und 318 (uber Astrologisches und uber Harnschau) sind dem eigentlich 
letzten "De zuccaro" (Vom Zucker) offenbar erst bei spaterer Gelegenheit 
angehangt worden. 

Den geschichtlichen Hauptwert des VITALIsschen Buches, das noch 
kein neuerer Forscher entsprechend gewurdigt zu haben scheint, bildet 
die hohe Altertumlichkeit seines Inhaltes; der Verfasser ist von sehr 
konservativer Gesinnung erfullt, er vertraut in jeder Hinsicht vor allem 
den "alten" Arzten (antiqui medici; veteres medici 2), folgt in· erster 
Linie deren Ansichten, wissenschaftlichen wie abergIaubischen 3), und 
halt sich ausschlieBlich an solche Gelehrte, die schon zu seiner Zeit im 
Rufe anerkannter "Autoritaten" standen. Auf 153 der 272 Textseiten 
werden die benutzten Quellen genannt (auf manchen die namlichen mehr
mals); abgesehen von einigen nicht ohne weiteres sicher bestimmbaren 
Schriftstellern, die nur je einmal vorkommen 4), sowie von CICERO, 
MACROBIUS (urn 400 n. Chr.) und FULGENTIUS (6. Jahrh.), die gleichfalls 
nur je einen Ausspruch beisteuern 5), finden sich fur die Nachfolgenden 
AusfUhrungen in beistehender Zahl: fur HIPPOKRATES (460-377 v. Chr. ?) 
15; fUr ARISTOTELES (384-322 v. Chr.) 23; fur PLINIUS (urn 75 n. Chr.) 
5; fur PTOLEMAEUS "den groBen Astrologen" (urn 150) 3; fUr GALENOS 
(129-198?) 21; fUr HERMES, den (angeblichen) Verfasser der "Alchimia" 
(2. oder 3. Jahrh.) 4; fur den HL. AUGUSTINUS (schrieb urn 415) 5; fur 
den HL. ISIDoRus (ISIflORUS HISPALENSIS, gest. 636) 4; fur den HL. BED A 
(BEDA VENERABILIS, gest. 735) 4; fur JOHANNES MESUE (gest. 837 oder 
8571) 1; fur RAZI (RASIS, 850-923 oder 932?) 3; fur ALBUMASAR (ABU 
MASCHAR, gest. 886) 2; fur ISAAc J UDAEUS (830-932?) 5; fUr AVICENNA 
(IBN SINA, 980-1037) 10; fur SARRAMPIO (d. i. SERAPION, 9. oder 10. 
Jahrh.) 1; fUr CONSTANTIN US AFRICANUS (gest. 1087) 38; fur [Mathaeus?] 
PLATEARIUS (den Salernitaner, um 1150) 2. :Falls die Zitate aus PLATE
ARIUS, deren Sparlichkeit angesichts des Ruhmes dieses Autors den 

1) Vgl. z. B. den Absatz "Vom Lowen", S. 188. (Die Zahlen geben die Seiten an.) 
2) Z. B. S. 60, 66. 
3) Betreffs der letztcren vgl. die Angaben in meincn "Abhandlungen und Vor

tragen" (Leipzig 1906 und 1913). 
4) Ein ALEXANDER (S. 137), PAPIAS (der Kirchenschriftsteller, bald nach 100 ? 

S. 212); der "Commentator" (S. 235); der "Autor perspectivae" (S. 248, s. untcn). 
5) S. 19, 6, 139. 
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Verdacht zufalligen spaterell Eindringens ill r/pn Text crregen ki'lllnk, 
diespm dplHloch von Anfang an angehiiren, so ist del' genannte Schrift
steller del' Jiingste allel' iiherhaupt Bpriicksichtigtpll; als solche kommen, 
aul3er den dpl' Antike und (\PI' Kirclw Angehiirigen, nur jpne altesten 
arahischen (richtiger arahisch Rchl'eii>ellfien) Arzte und Gelehrten in 
Betracht, die dem Abendlande auch am fl'iihestell (im II. und in del' 
erst en Haifte des 12. Jahrhunderts) durch Dh(,l'setz('r hekannt wurden 1). 
Unter diesen nimmt die erst(' Htdle CONSTANTINUS AFRICANUS ein, 
dessen Tatigkeit hekanntlich von entscheidender Wichtigkeit fUr die 
Entwicklung Salernos war und dessen (freilich oft sehr willkiirliehe) 
Dhertragungen von Werken des HIPPOKRATES, GALENOS, RAZI, ISAAC 
usf., del' ahendlandischen Medizin naeh viekn Richtungen hin ganzlich 
neue Bahnen erschlossen: er selbst winl38mal genannt, vermutlich gehen 
aber- viele Zitate aus iiltel'en (auch gl'ieehischen) Autoren ebenfalls nur 
auf seine Vel'mittlung zuriick. Durch eine gcnaue Untel'suchung allel' 
von VITALIS benutzten datierbaren Ubersetzungen aus dem Gl'iechischen 
und Al'abischen, - welche Aufgabe den Historikern del' Medizin, sowie 
den Altphilologen und Ol'ientalisten iiberlassen bleiben mul3 -, wiirden 
sieh zweifellos noch engere Grenzen fUr das Zeitalter gewinnen lassen, 
dessen Kenntnisse sein Werk wiederspiegelt. Dber etwa 1150 reicht 
es, dem urspriingliehen Bestande nach, wohl nieht herab, vielleieht 
nieht einmal iiber etwa 1100. 

rm naehstehenden soil nun vel'sueht werden, das Wiehtigste des 
Inhaltes in tunliehster Kiirze wiederzugeben, wahrend einige Folgerungen 
allgemeiner Art fiir den SehluB aufgespart bleiben mogen. 

I. Das 'Vasser und seine Artl'n. Das reinste Wasser ist das R('gen
wasser, das dieserhalb bei der Arzneibereitung vieifaehe Anwendung 
findet 2); es wirkt styptisch 3) und neigt leicht zur V criinderlichkeit 
und l"iiulnis 4). FluB- und Quellwasser ist desto bessel' und gesiinder, 
je groBere Leichtigkeit es zeigt; urn diese festzustellen, wagt man ent
wedel' zwei gleich grol3e Gefal3e mit reinem und mit dem zu priifenden 
Wasser ab, odeI' man trankt mit dicsen beiden zwei gleich grol3e Stiicke 
Leinen, die man in die Sonne hangt, wobei jenes zuerst trocken zuriick
bleibt, das das reinerc und daher fliiehtigere Wasser enthielt 5). Beim 
Erhitzen des Wassertl, das angeblich durch Hineinwerfen gewisser Tier
knoehen verhilldpl't wini (i), entweiehen zucrst die feineren und leichteren 
Teilchen, und hiel'aus erkliirt sich die Reinheit des durch Sonnenwarme 
verfliiehtigten Rpgenwassers; die restlichen schwereren abel' verdiehten 
sieh und wprden schlief31ich zu Salz, das man auf diese Weise, wie all
hekannt, durch Einkoehen in grol3en Kess('ln gewinnti). Auf del' nam-

1) ~iehe WUSTEXFELD, "Die tber~etzllngen arabischer Werke in dasLateinisrhe'" 
(Oottingen 1877). 

2) S. 47, 114, IiB, 16;', 17:l, 202, 2:l6, 2M). 
3) R. 5, 221. 4) R. 7. 5) H. 6. 6) S. 231. 7) H. 4, 241. 
v. l.Jippmallll, Deitriige. 12 
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lichen Umwandlung beruht del' Salzgehalt des Meerwassers 1 ), sowie 
seine groBere Dichte; in stark salzhaltigem Wasser schwimmt selbst 
ein Ei, das in anderem untersinkt 2). Das Seewasser wird wieder trinkbar, 
wenn man es vom Salz befreit, was mittels Filtration erfolgt, die ent
wedel' durch feinen Sand geschehen kann, odeI' nach ARISTOTELES durch 
ein tonernes GeflW (vas terreum 3). Manche Wasser nehmen beim Durch
flieBen des Bodens dessen Bestandteile auf, z. B. Salze, Alaun, Eisen 
und andere Metalle, Schwefel (durch dessen feurige Natur sie dann oft 
selbst stark erhitzt werden), odeI' allerlei Erden 4); sind sie an solchen 
zu reich, so taugen sic nicht zum Abkochen von Gemiisen 5). Stehende 
Wasser, Sumpfwasser, stadtische Abfallwasser u. dgl., enthalten oft 
schadliche Bestandteile, ja selbst kleine Lebewesen, Wiirmer odeI' Frosch
laich und sollten daher, wenn man sie genieBen muB, stets erst abgekocht 
werden 6). Kalte zieht die Teile des Wassel's zusammen und bildet so 
das Eis 7), wobei, infolge del' Macht del' Gegensatze, erwarmtes Wasser 
rascher gefriert als kaltes 8); Weizenspreu, die von so "warmer Natur" 
ist, daB sie die Reife eingelegten Obstes beschleunigt, ist zugleich von so 
kalter Natur, daB sie Eis ein Jahr lang unverandert erhalt, und ahnlich 
soIl auch Mehl wirken 9). Wasser, das beim Auf tau en von Eis, Hagel 
odeI' Schnee entsteht, ist wegen seiner groBen Kalte schadlich und daher 
als Getrank durchaus zu vermeiden 10). 

AuBel' den natiirlichen Wassern gibt es auch kiinstliche (aquae 
artificiales ll ) von allerlei Art. Ein solches ist die hochst heilsame Pti
sana, d. i. eine Briihe, die man durch Abkochen yon Gerste mit Wassel' 
hereitet1 2), ein anderes das Rosenwasser aus weiJ3en odeI' bessel' aus 
roten Rosen 13), das "durch Auskochen mittels des Feuers" entsteht 
(fit per decoctionem ignisI4), und zwar durch Destillation 15). Ferner 
heiBt eingewisses Wasser "aqua ardens " , brennendes Wasser [Alkohol], 
und wird wie folgt gewonnen 16): Guten starken Rotwein, odeI' auch schon 
die dichte Schaumschicht (spuma) yon del' Oberflache des [vergorenen] 
Weines, bringt man, am besten unter Zusatz von feingepulvertem Schwefcl 
odeI' von solchem Schwefel und Salz, in einen Alembicus, "sublimiert" 
odeI' "destilliert" nun "so wie Rosenwasser" und sammelt das Dber
gehende, das desto bessel' ist, je after es destilliert wird. Es heiBt "aqua 
ardens", denn es brennt selbst, und wenn man es auf die Haare des Hauptes 
odeI' auf ein Leinen gieBt und eine brennende Kerze nahert, so entziinden 
sich auch jene und scheinen zu verbrennen, bleiben abel' in Wirklichkeit 

1) S. 4, 241. 2) S. 11. 
3) S. 6, 11; hier Jiegt offen bar eine grieehisehe Handsehrift zugrunde, die noeh 

riehtig Ton- und nieht Waehs-GefaB las (Keraminon. nicht Kerinon), s. meine 
"Abhandl. u. Vortr. ", Ed. 2, S. 157, 162. 

4) S. 8. 5) S. 11. 6) S. 8, 9, 10. 7) S. 65, 171. 
8) S. 171; vielleieht handelt es sieh urn erwarmt gewcsenes, also luftfrei('s. 
9) H. 152, 169. 10) S. 8, 9. 11) S. 12. 12) H. 9. 13) S. 1:l. 14) S. 2:lfi. 

15) S. 263. 16) S. 12, 253 (wichtig), 263. 
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ungeschadigt zuriick, denn die Flamme dau('rt nur so lange. bis das 
"Wass('r" verzehrt ist. In del' Medizin ist "aqua ardens" sehr niitzlich: 
auBerlich z. B. zu Zwecken del' Wundpflege, als Mund- odeI' Zahnwasser1 ), 

sowie als Fliissigkeit zum Tranken del' Wickel, in die man gewisse Kranke 
einschlagt 2), und innerlich, bei maBigem Gebrauche, gegen mannig
faltige Leiden, weshalb man ihm auch 40 l = zahlreiche] Tugenden 
und Krafte zuschreibt; zu diesen zahlen insbesonders Scharfung des 
Verstandes, Starkung des Gedachtnisses, Kraftigung des Geistes und 
Verjiingung des Karpel'S. Es macht EiweiB gerinnen, konserviert das 
:Fleisch 3), klart triiben Wein, lost viele in Wasser unlOsliche Substanzen, 
z. B. Camphcr, nimmt die "Krafte" del' Pflanzen in sich auf, mit Aus
nahme dcs Veilchenduftes, dient zur Bereitung siiBer Wiirztranke [viel
leicht schon Likore?], dic Cardamomen, Ingwer, Galanga, MuscatnuB, . 
Nelken, Paradieskorner und Zimt enthalten 4), und ist auch fahig, 
Kupfer zu "weiBen" (dealbare) und Quecksilber gerinnen zu mach en 
(congelare), [d. h. sie alchemistisch in Silber zu verwandelnJ. 

Endlich gibt es noch ein anderes Wassel', das aile Stoffe auflOst 
und in folgender Weise entsteht 5): Nimm je ein Pfund Salpeter (sal 
petrae) und Kupfervitriol (corprossa), reibe sie zusammen, mische mit 
aqua ardens und [oder?] mit gutem Wein, setze in einem Glaskolben 
(urinale = Harnglas) auf Asche [in das Aschenbad], destilliere im Feuer, 
fangc das zuerst iibergehende Wasser (primam aquam) fiir sich auf, 
fiille es, wenn es ganz abdestilliert ist, wieder wie vorher in einen Glas
kolben und desiiIliere nochmals. Bringt man einen Tropfen diesel' 
Wassel's auf ein weiBes Wolltuch (pannum de hlanqueto), so macht es 
dieses gclblich, "croceum " rd. h. es wirkt unter Gelbfarbung zerstorendj; 
es lost und verfliissigt alles Metallische, allcs Eiserne (ferrilia), auch 
Stahl, Blei, Kupfer, Silber, Gold u. dgJ., ferner Quecksilber. sowie aIle 
gebrannten (calcinierten) Steine und sonstigen Korper. 

2. Metalle. Gold 6) ist im Of en nicht fliichtig und erleidet auch bei 
groBter Hitze keinen Gewichtsverlust, wird vielmehr im Feuer rein 
und klar; Hiihnerknochen sollen das Geschmolzene an sich ziehen. 
Betriiger bewahren es an feuchten Orten auf, wei I es daselbst an Gewicht 
zunimmt. Sein Staub (limatura = Feilicht) besitzt groBe medizinische 
und desinfizierende Wirkungen 7). - Letztere kommen ebenso auch 
clem Silber zu 8 ), und den wunderbaren Eigenschaften des Jaspis soll 
clieses sogar noch griiBerc "Kraft" verleihen als Gold 9). Reiben mit 
Schwefel macht es clem Kupfer ahnlich [r6tlich, infolge Bildung eines 
Suifidhautchens 10) J; durch Einlcgcn in Essig wird es nach einigen Tagen 
weich wie Wachs und verwandclt sich in den Farbstoff Lithargyrium 

1) S. 49. 2) S. 22. 3) S. 89. 4)~. 13. 5) S. 1:3. 6)~. 54. 
7) S. 95; vgl. das Vergolden und Versilbern der Pillen, das Ii. a. AnCEl'il'iA 

empfiehlt, wie stets auf Grund alterer Vorganger. 
~) ~. 54. 9)~. 173. 10) S. 55. 

12* 
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[= Silberstein, Glanzstein, d. i. das gliinzend weiJ3e BleiweiJ3, das jedoch 
nur aus noch sehr unreinem, stark oder vorwiegend bleihaltigem Silber 
entstanden sein kann, sofern nicht iiberhaupt eine Verwechslung vorliegtl)]. 
Mit dem Pulver der Schlacken, die bei der Gewinnung von Silber und Blei 
zuriickbleiben, beschweren die :Fiilscher kostbare Gewiirze, z. B. Pfeffer 2). 
Bringt man Silber (oder auch ein anderes Metall) an einen dunklen Ort, 
an dem man es in der Luft nicht wahrnehmen kann, so wird es sichtbar, 
wenn man Wasser darauf gieBt 3). [Dieser Satz, ein. Schulbeispiel fiir die 
Entstehung riitselhafter MiBverstiindnisse, geht offenbar auf einen be
reits dem Euklid (urn 300 v. Chr.) wohlbekannten optischen Versuch 
zuriick: legt man z. B. eine Miinze in einen leeren Becher und riickt ihn 
allmiihlich so weit ab, daB seine Wandung die Miinze eben verdeckt, so 
zeigt sich diese wieder, sobald man Wasser eingieBt, indem sie zufolge der 
Lichtbrechung wie gehoben erscheint.] - Elektron4 ) bereitet man durch 
Verschmelzen (Legieren) von Silber und Gold in verschiedenen Ver
hiiltnissen, denen gemiiB dann seine Farbe ausfiillt, doch kommt es 
auch als natiirliches Mineral vor; reicht man gifthaltige Getranke in 
Bechern aus Elektron dar, so verraten diese den Versuch durch heftiges 
Knistern (stridor). - Quecksilber 5) ist eine schwere gliinzende Fliissig
keit von spiegelnder Oberfliiche und wird in GlasgefiiBen aufbewahrt; 
in k;leiner Menge nebst etwas Ziegelpulver und Schweineblut auf Kupfer, 
Bronze, oder Messing (laton, aurichalcum) gerieben, macht es diese wie 
Silber aussehen, in groBer Menge aber greift es die Metalle an und bildet 
Legierungen, wobei es ebenso koaguliert [fest wird] wie bei der Ein
wirkung von Schwefel [Bildung von Zinnober]. Sein Dampf ist auBer
ordentlich schiidlich und verursacht Gliederzittern und Paralyse; als 
Gegengift gilt Eselsmilch 6). Erhitzt man die Legierungen, so verdampft 
das Queck;silber ebenfa11s, daher reinigt man verlauste Kleider im Dunste 
der auf gliihende Kohlen gestreuten, feingepulverten Bleilegierung7). 

Auch zur Vertreibung der menschlichen Liiuse und zur Bek;iinlPfung 
mancher Hautkrankheiten dient Quecksilber, das dieserhalb durch 
Speichel, Speichelasche, Weidenasche, Sepiaschale [gebrannte] usf. 
"abgetotet " , und fein verteilt mit altern Fett (axungia), 01, oder Butter 
zu Salben zurechtgemacht wird 8). Mittels Quecksilbers ste11t man auch 
allerlei Zaubergegenstande her, z. B. hohle Ringe, die ein wenig Queck
silber enthalten und beim Erhitzen "von selbst" zu tanzen (saltare) 
beginnen 9). - Kupfer10) gleicht in hohem Grade dem Erz (aes = Bronze), 
aus dem die Glocken (campanae) bestehen. Behandelt man es, nach 
Vorschrift des HERMES, unter Zusatz von Salz mit starkem Essig, mit 
Weintrestern, oder mit Harn noch unschuldiger Knaben, so erleidet es 
Zersetzung und geht in jenes schonste Griin iiber, das aerugo [Kupfer
rost] oder verdetum [Griinspan] heiBt, im Volksmunde (beim "vulgus") 

1) S. 57. 2) S. 228. 3) S. 55. .) S. 149. 5) S. 55. 6) S. 64. 7) S. 225. 
8) S. 225. 9) S. 67. 10) S. 149. 
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aber aueh graeeum vir ide [grieehisehes Griin, wie spateI' spanisehes 
Griin = Griinspan1 )]; es dient als Anstriehfarbe, besitzt aber aueh 
medizinisehe Wirkungen, namlieh iitzende. - Blei 2) wird dureh Sehmelzen 
in Of en gewonnen und aueh mit Silber zusammengesehmolzen, urn dieses 
zu reinigen: es ist von sehr kalter und feuehter Natur und vermag naeh 
HERMES, trotz seiner Weiehheit, die hartesten Stoffe anzugreifen, selbst 
Diamant 3), ja aueh Marmor in diinne Tafeln zu zersehneiden, was sonst 
mittels keines Materials und dureh keine Gewalt gelingt. Beim Ver
weilen von Bleiplatten (tabulae) iiber starkem Essig zerstOren dessen 
Dampfe siehtbarlieh das Blei, durehdringen es allmahlieh und verwandeln 
es in BleiweiB (eerusa; flos plumbi = Bleibliite 4), das innerlieh genommen 
sehr giftig ist 5 ), aul3erlieh jedoeh zu Pflastern und Salben verwendet 
wird, da ihm groBe medizinisehe Krafte eigen sind 6). Solehe besitzen 
eben so das gebrannte Blei (plumbum ustum = Bleioxyde), das nebst 
01 odeI' Essig die Lause vertreibt, die gelbe Bleiglatte 7) und die rote 
Mennige (minium), die zur Herstellung von Linien und Zeiehnungen 
[MiniaturenJ in Biiehern Verwendung findet 8 ). Aus BleiweiB und ver
sehiedenen Zusatzen bereitet man aueh Stibium [Antimonsulfid], eine 
kiinstliehe Farbe, mit der die Weibel' einen sehonen Teint vortausehen 
(sophistieant 9), [Verweehslung eines rotliehen Antimon- mit einem 
Mennige-PraparatJ. - Eisen erhalt man aus allerlei Erzen, z. B. aus 
Hamatit, del' [wegen seiner roten Farbel das Blut stillt lO ), doeh soil es 
in Irland aueh einen See geben, dessen Wasser mit der Zeit holzerne 
Pfahle in eiserne verwandelt ll ). Bei langem Liegen, bei Beriihrung mit 
Blut (besonders dem del' Katamenien), mit ranzigem 01, mit Harn, Salz
IOsungen, Pflanzensaften mf., wird das Eisen bl'iiehig und setzt Rost 
an 12); diesel' ist praehtig rot und erregt heftiges Erbrcehen, das dureh 
Wasser, in dem ein Diamant gelegen ist, wieder gestillt wird I3 ). Schutz 
gegen Rostbildung gewiihren ein Anstrieh von Alaun odel' BleiweiB, 
sowie ein Dberzug von Wachs; sehneidet man in einen solehen Buehstaben 
odeI' Zeiehnungen ein und legt das Eisen in Essig, so greift diesel' nur 
die bloBgelegten Stellen an und bildet Atzfiguren14). Wie HERMES 
in seiner Alehemie (in alehimiis) versiehel't, wi I'd gliihendes Eisen, das 
man in Rettiehol odeI' Regenwiirmersaft [Decknamen!] loseht, so hart, 
daB es gewohnliehes Eisen wie Blei sehneidet; verfahrt man ebenso 
mit Stahl, der so oft gesehmolzen aus dem Of en abflieBen gelassen wurde 
(distillatur) bis er weiB wie Silber aussieht, so sehneidet dieser selbst 
EdelsteineI5 ). Wer ohne Sehaden gliihendes Eisen beriihren, oder aueh 

1) S. 224, 225. 2) S. 224, 225. 
3) Ein im Mittelalter allgemein verbreitetes Vorurteil (s. meine "Alchemic" 

und den Aufsatz "Diamant und Bocksblut"; Cr.emiker Zeit Hl2!, S I). 
4) So auch S. 56, 57. 5) S. 64. 6) S. 265, 266. 7) 266. 8) S. 160, 255. 
9) S. 224. 10) S. 11. 11) S. 194. 12) S. 139, 165, 191, 213, 226. 13) S. 165. 

14) S. 126, 226. 15) 123. 
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die Hand in kochendes Wasser tauchen will, del' bestreiche sie mit dem 
Safte del' Palma Christi odeI' mit dem Schleim von Psyllium (= Floh
samen 1). In besonderer Beziehung steht Eisen zum Magnet odeI' Ada
mas 2 ); sofern diesel' nicht durch die Gegenwart ihm feindlicher Stoffe 
wie Knoblauch odeI' Diamant behindert wird, zieht er das Eisen an, 
selbst wenn sich zwischen beiden ein fremder Gegenstand befindet, stol3t 
es abel' zuweilen mit seinem anderen Ende auch ab3). 

3. Anorganische Stone anderer Art. Wie aIle ubrigen Substanzen 
so besitzt auch die Luft ein bestimmtes Gewicht, und zwar nachts ein 
grol3eres, weil sie dann infolge del' Kuhle dichter ist; alles dieses liil3t 
sich durch Versuche beweisen [die jedoeh unrichtig angestellt odeI' 
gedeutet sind4)]. - Holz und andere Pflanzenteile, abel' auch Knochen, 
farben sich beim Erhitzen ebenso durch die Glut des .Feuers dunkel, 
wie die Neger durch jene del' Sonne 5), und hinterlassen schwarze Kohle 
und "Spodium", die desinfizierend und schmerzstillend wirken 6); der 
Kuhle gleicht durchaw-l del' z. B. in Sizilien vorkommcnde, tiefschwarze 
und vollkommen verhrennliche Gagat 7). - Sch wefel !Ht glanzend, 
dul'chsichtig, leicht schmelz bar und verbrennt mit grunlicher }1'lamme 
unter Bildung cines aul3erst scharfen und l'eizenden Dunstes 8), del' die 
}1'arbstoffe von Rosen und anderen Blumen bleicht und zum Ausrauchern 
dient, z. B. von Ameisen 9). Die sehr heil3e und trockene Natur des 
Schwefels macht ihn zum Gegengifte del' kalten und trockenen Gifte 
und verleiht ihm vielerlei medizinisch wert volle Wirkungen 10); QueIlen, 
die Schwefellager durchflossen haben, sind schwefelhaltig, nehmen die 
Eigenschaften des Schwefels in sich auf und werden zufolge seiner Hitze 
oft auch selbst sehr heW, so dal3 eine Schwefelquelle in Burgund sogar 
Fackeln zu entziinden vermag; brennende Schwefelmassen bedingen 
auch die Glut del' Vulkane und lassen nachts den Aetna weithin leuchtend 
enlcheinen ll ). - Von schwefelhaltigen Verbindungen wurden Zinnuber 
und Stibium lAntimonsulfidJ bel'eits erwahnt. Aul'ipigment [Arsen
sulfid Jist ein goldgelbes Mineral von heWer und trockener Beschaffenheit, 
gibt beim Erhitzen einen Rauch, del' medizinische Anwendung findet, 
dient mit Atzkalk gemischt als Enthaarungsmittel und mit Seife an
gemengt zur Vertl'eibung von Hautausschlagen, darf abel' stets nur mit 
Vorsicht gebraucht werden, da es sehr atzend ist12). 

Unter den Salzen ist das haufigste das allbekannte, auch in del' 
Medizin vielfach angewandte Kochsalz, das in schonster Form als 
durchsichtiges und glanzendes Steinsalz (salgemma) auftritt13), in del' 
Regel abel' noch erdige Teile enthalt und sich als trocken, warm, starkend, 
reinigend und konservierend bewahrt I4 ). - Dem gewohnlichen Salze 

1) S. 188, 225. 2) S. 165, 180, 181; diese Gleichsetzung ist sehr alt. 
:I) S. 200. 4) S. 67. 5) S. 102. 6) S. 49, 95. 7) S. 263. 8) S. 8, 207. 
9) S. 236, HiO. 1") S. !J8, 8. 11) S. 8. 12) S. 14, lOi. 1:1) S. 242. 

14) S. 234, 241. 
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gleicht das Nitrum [zumeist unreines NatriumcarbonatJ, das man 
[als Efflorescenz 1 aus del' Erde und als eine Art Schaum [Aphronitrum] 
aus dem Meerwasser gewinnt, bald weil3, bald gelblich odeI' rotlich, 
bitter, losend, reinigend, trocknend und konservierend 1). - Ihm ahnlich 
ist das Aschen- odeI' Laugensalz [wesentlich Kaliumcarbonat], das 
beim Einaschern verschiedener Pflanzen (u. a. del' Weinreben) sowie 
des Weinsteins entsteht, hierbei in del' Hitze jenen bitteren Geschmack 
annimmt, del' auch im Schweil3 und Harn hervortritt, und das in del' 
Medizin, sowie als L:wge (lixivium) mancherlei Anwendung findet 2). -

Sal armoniacum, d. i. Salmiak [in friiherer Zeit zuweilen auch 
Ammoniumcarbonat I. winl nul' ein cinzigeH Mal unter den Bestandteilen 
eines Rezcptes aufgefiihrt 3) lohne jcde nahere Angabe, wie sic sonst bei 
Erwahnung eines seltenen Stoffes kaum fchlt, so daB die Stelle wolll erst 
spateI' eingesehoben i;;t!; einen Hchr scharfcn Dum;t [von Ammoniulll
carbonat I \-erhreiten die verbrenilemlen H(irner YOIl HirHchen, B(icken, 
Ziegen m;f. J). - Ein vielgebrauchteR Salz ist del' A I au n (alumen), 
von dem es allerlei Arten gibt, z. B. den alulllen plumac (Federalaun) 
und den alumen zaccarinum [del' wie Zucker krystallisiertj5). - Von 
ganz besonders heil3er und trockener Natur ist del' Kalk, der [beim 
Brennen 1 eine Unmenge Warme in sein Inneres aufnimmt und sie bei 
Beriihrung mit kaltem Wasser [infolge del' Macht der Gegensatze] mit 
grol3er Gewalt wieder nach aul3en fahren lal3t 6); er liefert den M(irtel, 
wird abel' aueh, zusammen mit 01, Pflanzensaften, Essig usw., in del' 
Medizin als reinigendes und desinfizierendes Mittel angewandt 7). So wie 
den Kalk, brennt man auch den Gi ps; er ist sehr giftig, doch gibt EflCls
Illilch pin wirkHames Gegenmittt,1 ah R). 

Die Erden sind an sich kalt lind troeken und hienlurch Illedizinisch 
oft sehr wertvoll, wie die Siegelerde (terra sigillata 9 ), auch saracenica 
odeI' argentea (sarazcnische, Silber-Erde) und del' arnll'nisehe Bo I us 10 ). 

Manche von ihnen nehmen im Feuer viel Hitze in sich auf und verharten 
dahei, die einen zu Glas, die anderen zu gebrannten Tonwaren ll ). Glas 
iHt del' mannigfachsten Anwendung fahig und besitzt viele merkwiirdige 
l<~igenHchaften, u. a. wirft ein Spiegel, wie del' "Autor perspectival''' 
angibt, das Licht unter dem namlichen Winkel zuriick, linter dem es 
einfalit und zeigt die Bilder gerade so weit hi n tel' seiner :Flache, als 
die Objekte VOl' ihr liegen 12); ferner teilt buntes Glas seine Farbe anderen 
Gegenstanden mit, z. B. erscheint in einem roten Olas weil3er Wein 

I) :-;. 204. 
2) :-;. II, 75, 108, 123, 26:1. 3):-;. 49. 4)~. 79, 107, 118, 119, 150, 164. 
5) :-;. 49; vgl. S. 255, wo del' Text ganz durcheinander geraten ist. 
6) S. 142. 7):-;. 107, 138. 8) S. 64. 9) S. 145, 22. 10) S. 166, 194. 

11) S. 65. 
12) S.248; dcr ,.Autor perspectivac" ist naeh aller Wahrschcinliehkeit del' be

riihmte Amber AL·FARABI, del' dieses Werk zwischpn !JOO nnd 950 Rpbrieh nnd 
hauptsachlich aus PTOLEMAEUS seh6pftc. 
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ebenfalls roP). An SchOnheit und Glanz wird das Glas weit iibertroffen 
von den ihm in vielem gleichenden Edelsteinen. Unter diesen ist dcr 
kostbarste der Diamant, ein Feind des Eisenrostes und des Magnets 2), 
der das Eisen anzieht 3); der himmelblaue Saphir wirkt kiihlend, 
starkend, und heilt den BiB giftiger Schlangen 4); der Bery 11 und der 
Bergkrystall lassen sich zu Kugeln schleifen, die im Sonnenlichte 
Ziindung hervorrufen 5), wahrend der Topas die Eigenschaften eines 
Konkavspiegels aufweist und siedendes Wasser sofort abkiihlt 6); der 
Lasur (azurium7) ist verschicden von Saphir und Hyacinth, jedoch 
gIeichfalls schOn blau (blaveus), zeigt oft goldene Piinktchen, dient zum 
"Illuminieren" der Biicher und solI auch aus Kupfer zu gewinnen sein 8); 
von medizinischen und zauberischen Kraften erfiillt sind der Smaragd, 
der Jaspis, der Achat und der Chalcedon 9); ein zu Edelstein ver
harteter Himmelstau ist auch die Per lc (margarita lapisIO). 

4. Organische Stoffe des Pflanzenreiches. In vielcn Pflanzen sind 
Sauren enthalten,z. B. in den Granatapfelnll), TamarindenI2), unrcifen 
Traubenl3 ) und fast allen unreifen :FriichtenI4), doch werden sie durch 
die Warme zumeist verandert und nehmen im Laufe des Reifens siWe 
Natur an I5); aus dem Safte der reifen Trauben, dem Wein, scheidet sich 
jedoch ebenfalls ein sehr saurer Stoff ab, der Weinstein (tartarum), 
der sich als harter Niederschlag wie ein Alaun (alumen) an die Fasser 
hangP6). Eine andere Art scharfer und zusammenziehender Saure [Ger b
sa ure] fiihren Rinde und Biiiten des Granatbaumes I7), die Akazie, die 
Myrthe, die wilde BirneI8 ), die NuBschalen I9 ), die Myrobalanen und ahn
liche indische Friichte 20), vor aHem aber die Eiche; eine Abkochung ihrer 
Rinde farbt Holzer und Haute dunkel, und der Saft der Gallapfel, die auf 
ihren Biattern wachsen, schwarzt sich mit Eisen zu einer Tinte 21). Von 
wiederum anderer Natur ist der Essig; cr entsteht durch eine Ver
derbnis des Weines, bei der sich die Essighcfe ausscheidet, ferner auch 
beim Loschen gewisser heiBer Steine in Wein 22), und ist bald schwach, 
bald starker, und oft auch auBerst stark sauer (fortissimus 23). Ent
gegen der heiBen Natur des Weines zeigt er eine ganz ungewohnlichc 
Kalte, weshalb er auch gegen hitzige Gifte (wie z. B. das Schlangen
gift) angewandt wird 24); er ist sehr fliichtig, wirkt durch seine Scharfe 
aufIoscnd, so daB er Eier in einigcn Tagen weich wie Wachs macht 25), 

1) S. 84. 2) H. 165, 56. 
3) S. 180, 181; alte Verwechslung zwischen Diamant und )Iagnet. 
4) S.27,164,246. 5) 8.70. 6) S.256. 7) S.255(verderbterText),S.256,160. 
8) S. 57; gemeint ist wohl irgend ein blaues Kupfersalz. 
9) S. 247, 173, 29, 119. 10) S. 189. 11) S. 57, 190, 202. 12) S. 66. 

13) S. 7, 46, 57, 58, 133, 140. 14) H. 238. 15) S. 24l. 16) 8. 255, 172. 
17) S. 47, 203, 239, 49; 7l. 18) 8. 196. 197, 227. 19) H. 205. 20) S. 140, 193. 
21) S. 230, 239. 22) S. 56, m, 262. 2:1) S. 45, 48, 233. 24) S. 22, 58. 
2") S. 56, 209. 
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und ergibt mit Kupfer, Blei, Erz [Bronze] und anderen Metallen schone 
1<'ar bstoffe 1 ). 

Von den Olen, die samtlich brennbar sind und dabei, oder schon 
bcim Erhitzen, einen widerlichen und schiidlichen Rauch entwickeln 2), 
ist das wichtigste das allbekannte und so vielfach angewandte der Olive 3), 
doch gibt es auch zahlreiche andere, die ihm zwar mehr oder weniger 
gleichen, aber sehr verschiedene und besondere Eigenschaften auf· 
weisen. Es fiihren solche u. a., und zwar zumeist in ihren Friichten: 
NuB 4), Mohn 5) Riibsen S), Rettich 7), Senf (sinapi, sinapium 8), Lein 9), 
HanflO), Ceder und Cypressell ), Taxus und Wacholder12), Myrte 13), 
Lorbeer14), siiBe und bittere Mandeln15). - Sehr zahlreich und oft gam, 
Olartig sind die Duftstoffe und Arome [atherische Ole], die sich in 
Pflanzen aller Art, und zwar in ihren verschiedensten Teilen vorfinden 
und bald durch Ausdriick.en oder Auspressen, bald durch Ausziehen 
oder Auskochen mit Wasser, Wein, Essig, oder OPS), gewonnen werden. 
Zu solchen Pflanzen zahlen besonders: Rose li ), Veilchen 18), Lilie19), 
Schwertlilie (Iris 20), Nelke und Narde21 ), Malve 22), Rosmarin 23), Raute 24), 
Majoran 25), Minze 26), Anis 27), KiimmeI 28), SchwarzkiimmeI 29 ), FencheI 30), 
Salbei 31), LavendeP2), Thymian 33), Dill 34), Polei 35), Coriander 3S), Ka
mille 37), Bock.sk.lee 38), Absinth 39), Origanum 40), Erdrauch 41), Zwiebel 42), 
Knoblauch 43), Brunnenkresse 44). - Ais derlei Aromen verwandt oder 
ahnlich erweisen sich auch jene, die die Gewiirze, Wiirzrohre, Wiirz
holzer u. dgi. fiihren, z. B. Zimt 45), MuskatnuB46), Macis 47), Cassia 48), 
Ga'a'1ga 49 ), Cardamom 50), Cubebe 51), Pfeffer 52), Spica 53), Ingwer 54), 

1) S. 57. 2) S. 60, 17. 3) S. 28, 211. 
4) S. 205, 212. 5) S. 212, 221. 6) S. 237; fiir Laternen geeignet. 
7) S. 212, 237. 8) S. 79, 254. t') S. 187, 212. 10) S. 124, 213. 

11) S. 178, 114. 12) S. 91, 165, 173. 13) S. 18, 37, 38, 197, 203, 220. 
14) S. 20, 34, 75, 99, 178, 186, 220, 265. 16) S. 20, 31. 
16) S. 28, 34, 186, 212, 237, 238, 266. 
17) S. 19, 32. 62, 64, 212, 236, 237. 18) S. 19, 212, 266. 19) S. 186. 
20) S. 235, 248. 21) 26, 45, 130, 140, 169; 165, 207, 252. 22) S. 28, 142. 
23) S. 49, 232, 233, 254. Aus Rosmarinholz solI man auch Fiisser fiir Wein 

anfertigen, "barrilc". Dieses Wort kann nicht wohl, wie auch ich friiher einmal 
angab, aus dem Arabischen iibernommen sein, sondern hiingt vermutlich mit dem 
romanischen barre (= Holzstiick) zusammen, s. frz. barre = Holzriegel, barriere 
~ Holzschranke, barricade = Schlagbaum, also barrel = Holzfall; es kommt 
schon im karolingischen Zeitalter vor. 

24) S. 20, 33, 44, 68, 96, 97, 138, 190, 225, 234, 238. 25) S. 51. 
26) S. 16,28,45,47,98,203,239. 27) S. 20, 33, 53, 155. 28) S. 53,98,99, 145. 
29) S. 28, 144. 30) S. 75, 126, 150, 214. 31) S. 36, 115, 220, 234, 239. 
32) S. 178. 33) S. 148,257. 34) S. 20, 32, 53. 30) S. 212, 229. 36) S. 87, 237. 
37) S. 88, 106, 112, 114, 127, 206, 220, 248. 38) S. 201. 39) S. 20, 34, 98, 126. 
40) S. 20, 150. 41) S. 90, 150. 42) S. 28. 43) S. 33, 34. 44) S. 97. 
45) S. 16, 32, 45, 51, 75, 80, 120, 140, 239. 46) S. 82, 140. 47) S. 140. 
48) S. 37, 80, 82, 93, 100, 140, 182, 193, 234. 49) S. 49, 140. 
50) S. 121, 140. 51) S. 82, 140. 52) S. 140. 53) S. 140. 
54) S. 16, 45, 130, 238, 256, 267. 
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Calmus1), Sandelholz 2), Aloeholz 3). - Des weiteren stehen Ihnen die 
del' Bitterstoffe nahe, die u. a. enthalten sind in Absinth 4), Enzian 5), 
Rhabarher 6), Centaurea 7), Raute 8), Coloquinte 9), Scammonium 10), 
YSOpll), Senna12), Aloe sucrotrina [Aloeharz aus Sokotora]13) und 
zur Bereitung wirksamer Arzneimittel dienen, so del' beriihmten Hiera
picra14). [Das "Antidotarium Nicolai", des Salernitaners, das aus 
dem Anfange des 12. Jahrhundertes stammt, enthalt verschiedene Heil
mittel mit derart reklamehaften Namen, vielleicht byzantinischen 
Ursprunges, z. B. die "Pilulae, sine quibus esse nolo" (Pillen, ohne 
die ich nicht leben mochte), "Requies magna" (Die groBe Ruhe), "Sotira 
magna" (Die groBe Rettcrin), "Domina mcdicinarum" (Konigin del' 
Medizinen), "Vomitm; patriarchac" (Brcchmittel de~ Patriarchcn), 
und auch "Hierapicra abbati~ de curia" (Heiliges Bitter des Hofprcdigers).] 
.~ Endlich sind !loch die Aromc del' Harze und Gummiartcn zu er
wahnen, die I-lich oft all-l hi1chst wohlricchend und aueh ah; iiuBerl-lt heil
kraftig e]'wei~cn, VOl' allem Balsam 15), Myrrhe 16), Weihrauch 17 ), Mastix 18), 
Galbanum lU), Olibanum 20), ::-;torax 21), Draehenblut 22), Bdellium 23), Aloe
harz 24), Bcrnix (Firnisharz 25), 'fcrpentinharz26), Gumma (arabiseher 
Gummi? 27), Mandel-Gummi 28), Olea!lder-Gummi 29), Maulbeerbaum
Gummi 30), Traganth-Gummi 31 ), Ladanum 32 ). Ais eine Art Gummi 
del' Kiefern und anderer Nadelholzer sehen manche das Pech an, das 
im Feuer erweicht, heim Erkalten wieder erstarrL und an den Asphalt 
erinnert, eine dunkle iibelriechende Masse, die von keinem Mittel irgendwie 
angegriffen wird, auBer vom Blute del' Katamenien 33). Fiir einen Gummi 
odeI' ein Harz erklaren einige auch den Campher 34 ). 

Zucker winl, wcnn frisch hergestellt, an del' Sonne weiB und troeken, 
lIluB sich jwim Dal'aufbeiBcn feHt und hart crweiHcn und ist fiir die 
Medizin sehI' wertvoll, vorausgesctzt, daB cr mit MaB genosscn wird, 
cia er andernfalls die Safte verdirbt und viele Galle erzeugt; durch I>'eine 
reine 8iiBe ist er dem Blut verwandt; er erwarmt und kl'aftigt, niihrt, 
stal'kt, regt an und erheitert, so daB nichts del' menschlichen Natur so 
angemessen ist und sie so ~rfreut, wie Zucker 35). Man verordnet "guten" 

1) S. 121, 2:39. 2) H. 140. 3) H. 95, 140. 
4) H. 55, 105, 108, 126, 145, 225. 5) H. 97, 98, 168, 26:1. 
6) S. 50, 196, 239. 7) S. 27, 81. 8) S. 97, 105. 9) S. 108, 22!i. 

10) S. 193, 196. 11) S. 55, 116, 172. 12) S. 196. 239. 13) S. :32, 239. 
14) S. 196, 239; Das "Antidotarium XICOLAI" s. in MESUAE "Opera" (Venedig 

1570, S. 219, 221, 222, 225, 228). 
15) S. 20, 25, 69, 88, 97. 
16) S. 32, 47, 88, 166, 200, 203. 17) S. 20, 45, 47, 239, 256. 
18) S. 20, 45, 47, 165, 189, 239. 19) S. 127, 151, 168. 20) H. 32. 21) S. 77. 
22) H. 49. 2:1) S. 28, 71. 24) S. 31, 47. 25) S. 71. 26) S. 257. 27):-1. 145. 
28) S. 31. 29) S. 214. 30) S. 202. 31) S. 138. 
32) S. 77, 147, 239; einmal (S. 77) als "Laudanum~' angefiihrt, das sonst nicht 

g!'nannt wire\. 
3~) S. 74, 227; 191. 34) S. 132, 242. 35) S. 267, 1:~4, 135. 
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und "sehr wei Ben Zucker"l), Zucker in Broden 2) Penidium (penitz, 
eine "confectio zuccarina" 3), Zuekersirup4) Sauerzucker (Oxysacra, 
Oxysaccaron; urspriinglich Zuckerwasser mit Essig 5), Rosen-, Veilchen
und Borretsch-Zucker 6), Sirup aus Veilehen und anderen Blumen 
nebst "Species" [Spezereien, Gewiirzen n, gezuckerte Abkochungen 
von Gerste, Hafer und Feigen 8), ferner Milch mit Zucker (der ihre 
Gerinnung hindert 9), Bitterstoffe mit Zucker 10) usf. Auf die Kenntnis 
des Kandiszuckers weist die des "alumen saccharinum" hin, einer schon 
krystallisierten Sorte Alaun ll). - Von anderen SiiBstoffen werden 
Honig 12) und SiiBholz 13) erwahnt; nicht gedacht wird der SiiBigkeit dcr 
Riibe, die eine "gemeine Gartenpflanze" istl4 ). 

Von }<'arb~toffen finden sich nur die des t:lafran~ und del' NuB 
angefUhrtl5), obwohl vom }<'arben der Gewebe, vom Reinigen, Waschen 
usf., cinige Male fliichtig die Rede ist; t:leife gilt ab wohlbekanntl6 ), 

ihrer Herstellung geschieht jedoch keine Erwahnung. 
Zu den Gift~toffen, die zumeist durch ihre ungeheure Kalte witken, 

zahlen u. a. Opium von Theben [in Agypten J17), Mandragora18), Wolf~
milch 19), Nieswurz 20), Bilsenkraut 21), Mandeln [bittere? 122); mehren~ 

von ihnen besitzen in kleinen Mengen Heilwirkungen, auch sind nicht 
aIle gleichmaBig giftig, z. B. Mandeln nicht fiir Menschen, abel' fiir 
Fiiehse, Bilsenkraut nicht fUr Sperlinge und Krahen, abel' fUr Menschen 23). 

5. Organische Stoffe des Tierreiches. Die Tiere, deren manche auch 
durch Urzeugung entstehen konnen, z. B. Wiirmer aus Birnen, Lause 
aus verdorbenen Siiften del' Haut, Schaben aus Wolle, Frosche aus Melden
Blattern, Enten aus gewissen Baumfriichten 24), enthalten ebenfalls 
zahlreiche Substanzen von oft spezifischer Art. 

Das B I u t zeigt bald kaltere, bald warmere Beschaffenheit; die 
hcil3este kommt dem del' Vogel ZU 25), ferner dem mit "hitzigem" Efeu 
gefiitterter Bocke, das daher Blasen- und Nierensteine "bricht" 26), und 
endlich dem del' t:ltiere, das infolge seiner Diehte und Trockenheit sehr 
rasch gerinnt und deshalb ein starkes Gift ist 27). - Sehr wichtig fiir 
die Medizin ist die G a II e 28), die fast bei jedem Tiere andere besondere 
Eigenschaften besitzt, z. B. bei Stieren 29), Ziegen 30), Ebern 31), Lowen 32), 
Fiichsen 33), Geiern 34), Rebhiihnern 35), Eidechsen 36) usf.; malt man mit 
einem Brei aus Hundegalle. gefaultem Weidenholz, cinigen Leuchtkiifcrn 

I) S. 142, 140. 2) S. 239. 
:1) S.232, 255; iiber Penidium R. meine "Geschichte des Zuckers" (Leipzig 1890). 
4) S. 140. 5) 8. 6, 116, 158, 203. 6) S. 13, 140, 236, 255, 266; 68, 266. 
7) S. 116. 8) S. 67, 142, 232. 9) S. 183, 185. 10) S. 90. 11) S. 49. 

12) S. 191 u. oft. 13) S. 239. 14) S. 72. 15) S. 122, 205. 16) 8.14, 107, 242. 
17) S. 56, 126, 221. 18) S. 45, 65, 78, 80, 93, 125, 126, 165, 199, 212, 237. 
19) S.40, 56, 193. 20) S. 148. 21) S. 40, 174, 257. 22) S. 40. 23) S.40, 56. 
24) S. 228, 225,178,66,14. 25) S.119. 26) S. 119,147,170. 27) S. 243. 28) S. 99. 
29) S. :l4, 62. :10) S. 118, Hili. 01) S. li4. 02) S. li2. 03) R. 234. :14) S. li2. 
:\5) S. 214. 36) S. 2:34. 
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und EiweiB Buchstaben an die Wand, so wird die Schrift nach Sonnen
untergang lesbar1 ). - Ein wertvolles Hei!- und Nahrmittel ist die 
Milch, namentlich die der Frauen 2), vor allem jener, die einen Knaben 
geboren haben 3), aber auch die der verschiedenen Haustiere 4); nur 
auBerlich gleicht ihr die sehr niitzliche Mandelmilch 5). Durch Lab, 
Feigensaft und saure Fliissigkeiten wird die Milch koaguliert 6), sofern 
man dies nicht durch gewisse Zusatze hindert, z. B. durch Zucker 7); 

es scheidet sich dabei mindestens einer ihrer Bestandteile aus, von denen 
drei vorhanden zu sein scheinen 8). Bemerkenswert ist unter diesen die 
Butter 9), die ebenso zu den wahren Fetten zahlt, wie etwa das EieroPO), 
das die Eier enthalten, und zwar neben dem in der Medizin geschatzten 
Eigelb und dem EiweiB, das zum Klaren der Sirupe und der Weine dient ll ). 

Andere Fette, die je nach der kalten oder heiBen Natur der Tiere auch 
selbst entsprechende Beschaffenheit und Wirkung aufweisen 12), sind die 
der Lowen I3), Fiichse I4 ), BarenI5), Wildschweine und Schweine l6 ) usf.; 
manche, wie der Talg, werden in der Warme leicht fliissig und dienen 
dah'er zur Anfertigung von Kerzen 17). 

Feinste Wohlgeriiche tierischen Ursprungs sind der Moschus l8 ) 

und die Ambra I9 ), die auch "sperma ceti" heiBt 20 ) [= Walfisch-Samen, 
fUr den sie Jahrhunderte lang galt]; aus Ambra und anderen Spezereien 
formt man die kostbaren "Ambraapfel" (pomum ambrae, Ambrakugeln), 
deren sich die Vornehmen bedienen 21 ). - DaB viele Tiere auch Gifte 
enthalten, z. B. die Schlangen, weiB jedermann aus Erfahrung; weniger 
bekannt sind die Giftstoffe gewisser Spinnen und des Salamanders, 
der durch seine ungeheure Kalte Feuer ausloscht wie Eis 22), sowie das 
Gift im Speichel fastender und niichterner Tiere 23). Als Gegengift ist 
in manchen Fallen die frisch gekochte Briihe (Brodium) von Fischen 
dienlich 24). 

Wie schon eingangs angedeutet, zeichnet sich das Werk des VITALIS 
durch sehr altertiimlichen Charakter aus und schopft im wesentlichen 
allein aus antiken und kirchlichen Schriftstellern, sowie aus den Ubcr
setzungen der altesten arabischen Autoren, so daB seine Quellen nicht 
iiber etwa 1150 herabreichen, vielleicht nicht einmal iiber etwa 1100. 
Diesen Zeitgrenzen vollig entsprechend erweist sich der Inhalt, sowohl 
in chemischer Richtung, als auch (soweit ich vorbehaltlich der Nach
priifung durch :Fachgelehrte behaupten darf) in pharmakologischer 
und mcdizinischer. Durchaus iiberwiegt die ant ike Uberlieferung, teils 

1) S. 95. 2) S. 80, 97, 131, 182. 3) S. 75, 143. 
4) S. 183. 5) S. 107, 158, 161, 211, 255: 6) S. 57, 120, 151. 7) S. 185. 
8) S. 181. 9) S. 28, 69, 168. 10) S. 209. 11) S. 45, 116, 263. 

12) is. 61. 13):S. 62, 188. 14) S. 234, 266. 15) S. 61. 16) S. 61, 64. 
17) S. 29, 124. 18) S. 140. 19) S. 51, 95, 140. 20) S. 56. 
21) S. 56, 77, 239. 22) S. 63, 239. 23) S. 3. 
24) S. 98; iiber brodium oder succus vgl. S. 51, 54, 68, 86, 95, 98, 115 u. oft. 
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in urspriinglicher, teils in friih-arabischer Gestalt; die ganz vereinzelten 
Merkverse (Versus) sind Hexameter ohne oder mit zweifelhaftem Binnen
reim 1 ), die Fachworte verraten mit wenigen Ausnahmen (z. B. tartarum) 
vorwiegend noch griechischen und nicht arabischen Ursprung. Die 
Anzahl del' Bestandteile, die in die zusammengesetzten Heilmittel ein
gehen, erhebt sich nicht iiber die bei den spateren griechischen Arzten 
vorkommende; die Rolle del' Sirupe ist nul' eine bescheidene und "Sirup" 
meist gleichbedeutend mit Oxymel oder Oxysaccharon; als den be
schriebenen "sieben Metallen" zugehorig, hat sich, del' griechischen 
Tradition folgend, die Gold-Silber-Legierung Elektron erhalten; endlich 
beschrankt sich auch del' einschlagige astrologische Aberglaube auf 
gewisse alt-iiberlieferte Einfliisse seitens des Mondes als "Herl'll des 
Feuchten" 2), del' Planet en 3), des Hundsstel'lles 4) und del' Kometen 5). 
Abschweifungen "philosophischer" und mystischer Art, wie sie z. B. so 
manche del' dem ARNALDUS VON VILLANOVA und RAYMUND LULL unter
geschobenen Schriften erfUllen, fehlen ganzlich. 

Von besonderer Wichtigkeit fUr die Geschichte del' Chemie 
ist die Stellung, die im Werke des VITALIS die Destillation einnimmt, 
denn in den von ihm beniitzten Quellen tritt sie uns als sichtlich noch 
sehr neue und del' Geheimhaltung unterliegende Erfindung entgegen. 
Wo besondere pharmazeutische Zwecke reinstes Wasser erfordel'll, 
dient noch nicht destilliertes, sondel'll Regenwasser; die Darstellung 
des Rosenwassers durch Destillation, das alteste Verfahren diesel' Art, 
wird zwar erwahnt, del' nahere Vorgang jedoch verschwiegen, ebenso 
wie die Beschaffenheit del' Destillations-Vorrichtung; von del' Destillation 
anderer atherischer Ole ist nirgends mit Bestimmtheit die Rede, ebenso
wenig von jener des Terpentinols, das doch schon in nul' wenig spaterer 
Zeit als Seitenstlick des Alkohols auf tritt, ja sogar wie diesel' dcn Namen 
"aqua ardens" (brennendes Wasser) fiihrt. Was VITALIS libel' "aqua 
ardens" (einen anderen Namen kennt er noch nicht !) und seine Gewinnung 
"nach Art des Rosenwassers" vorbringt, geht z. T. auf die friihetens 
NiederEchriften des 11. und 12. Jahrhundertes zuriick, wahrt abel' auch 
noch Ziige del' von DIELS beim Kirchenvater HIPPOLYTOS (urn 235) 
nachgewiesenen Ur-Tradition (die allerdings nur angewarmten starken 
Wein betrifft6), namlich die Zusatze von feingepulvertem Schwefel und 
Salz, sowie das schein bare Verbrennen der "Haare des Hauptes"; daB 
diese, oder das Linnenzeug, unbeschadigt zuriickbleiben, liiBt erkennen, 
daB nur schwacher, verhaltnismaBig vie I Wasser enthaltender Alkohol 

1) S. 77, 247. 
2) S. 179; sie betreffen Pflanzen, Tiere und Menschen, vgl. S. 30, 60, 82, 110, 

128, 192, 194,224, 254, 269; Lunatici: Mondsiichtige S. 60; CONSTANTINUS AFRI
CANUS als QueUe, S. 128. 

3) S. 230, 268; sie wirken durch ihren Charakter und ihre Konjunkturen. 
4) S. 108. 5) S. 109. 6) Vgl. meine oOOn erwahnten "Beitrage" von 1913. 
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zur Verfiigung stand und hiermit stimmt es iiberein, da/3 der zum Auf
IOsen, Ausziehen und Auskochen vieler Heilmittel iibliche "gute, alte, 
starke, sehr starke oder besonders starke" Wein noch nicht durch Wein
geist ersetzt istl). Zweifel haft erscheint, ob die Erwahnung der "vierzig 
(= zahlreichen) Tugenden", die der Alkohol in medizinischer Hinsicht 
entfalten solI, gleichfalls schon alteren Quellen entnommen oder erst 
durch VITALIS (vielleicht auch durch spatere Abschreiber?) aus eigener 
Kenntnis eingeschaltet ist; zugunsten letzterer Annahme ware anzu
fiihren, da/3 fiir einige der medizinischen und technischen Verwendungs
Zwecke (Tranken von Wickeln, Konservieren von Fleisch, Klaren von 
Wein, Bereitung von Wiirztranken) doch schon einigerma/3en gro/3ere 
Mengen Weingeist zur Verfiigung stehen mu/3ten, die in ganz friiher 
Zeit und nach den urspriinglichen unvollkommenen Verfahren nicht 
wohl hergestellt werden konnten, wahrend Beweise fiir das Vorhanden
sein verbesserter Methoden gegen 1150 oder gar llOO bisher fehlen. 
Auch die Gleichsetzung der "aqua ardens" mit dem "weiJ3enden" (silber
erzeugenden) Elixir der Alchemisten fiigt sich eher den Gedankengangen 
einer spateren Epoche ein. - Die Angabe hinwiederum, da/3 bei Destil
lation des Weins mittels des Alembicus Riickstande (faeces) verblieben, 
die, zu Wasser gesetzt, dieses in Wein umzuwandeln vermogen 2), ist 
vermutlich einer sehr alten Vorlage entnommen. Der beriihmte spanisch
arabische Arzt ABULCASIS (912-1012?) sagt namlich 3), "da/3, wer will, 
so wie Essig auch Wein destillieren kann", ohne aber den Zweck eines 
~lOlchen Verfahrens irgendwie zu erortern; da ihm, wie iibel'haupt den 
Arabern, der Alkohol fremd war und blieb, kann es sich nicht urn dessen 
Gewinnung gehandelt haben, sondern die bisher schwierig zu deutende 
Stelle wird sich wohl auf Grund des von VITALIS angefiihrten Aber
glaubens erklaren. 

Sehr bedeutsam ist endlich der Hinweis, den VITALIS auf die Be
n iitzung der Destillation zur Darstellung einer min era lis c hen Sa u r e 
gibt, namlich der Salpetersaure (und des Konigswassers); ihn fiir eine 
Einschiebung des Autors (etwa auf Grund personlicher Erfahrungen), oder 
gar erst eines Kopisten zu halten, liegt keinerlei Veranlassung vor, der 
Bericht tragt vielmehr die Spuren hoheren Alters an sich. Zu diesen 
zahlt zunachst die Einreihung der Substanz in die Arten der "aquae 
artificiales", unter welchen "kiinstlichen Wassern" das nahrende (die 
Gerstenbriihe Ptisana), das wohlriechende (das Rosenwasser), das bren
nende (derWeingeist), und das auflosende (die Salpetersaure), als gleich
berechtigte Glieder auftreten; ferner das noch vollige Fehlen eines eigenen 
Namens, - wie vom "brennenden" Wasser so ist einfach auch vom "auf-
16senden" die Rede; endlich die auch in dies em Faile (ebenso wie beim 
Alkohol) nur ganz ungefahre und Punkte von entscheidender Wichtigkeit 

- -_._-

1) ~. 28, 45, 48, 49, 50, 254. 
2) S. 14, 260, 263. 3) Vgl. meinc "Beitragc" (1913). 
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iihcrgchcndC' BcschrC'ibung del' DarstellungswC'ise, (liC' keineRwegs als fiir 
jedermann brauchbare Von;;chrift geiten kal1ll. \Vas dir zu miflchrnden 
Bestandteile anbelangt, flO iRt offen bar Sal petrae Salpph'r und COl'prORRa 
Vitriol. Letzterer Name bczeichnete vermutlich anfangR den beim 
GIiihen del' Vitriole verhleiben(len, aus Kupferoxyd oder Eisrnoxyd 
hrRtehC'Jl(lrn, roten Riickstand (coqmR rossum = rotc MassC' , vgI. unsrr 
"EngliRch Rot "), den urspriinglich, so z. B. schon fiir die antiken Autoren, 
allein wesentlichen Karpel'; spateI' ging er dann auf den Vitriol selbst 
iiber, woraus sich das italienische copparosa, das franzasische couperose 
und das in den Schriften des sog. GEBER (um 1300) vorkommende cuperosa 
C'rklarrn, - die vicIIcicht in Anlehnung an cuprum (Kupfer) entstanden; 
die weit spatere deutsche Bezeichnung des Vitriols als "Rauch" (noch 
im 19. Jahrh.) weist hingegen, ganz analog del' altesten, auf das hin, 
was nun m chI' das Hauptprodukt bildetc, namlich auf das "Abgcrauchte", 
das DestiIIat. 

Bereits in meinen "Beitragcn zur Geschichte des A1kohols" fiihrte 
ich die Umstande an, die dafiir sprechen, daB die DestiIIation del' Sauren, 
ebenso wie die des Alkohols und anschlieBend an diese, im siidlichen 
Italien erfunden wurde. Ihnen reihen sich auf Grund del' VITALIsschen 
Schrift als weitere an: die Gewinnung del' Saure nach Art des Rosen. 
wassel'S und des Weingeistes; das Verriihren des Gemisches von SalpetC'r 
und Vitriol mit starkem Wein, aqua ardens, odeI' beiden, das die Kcnntnis 
drK Alkohols, del' offen bar die Einwirkung del' Hitzc fiiniC'rn soli, schon 
voraussetzt; die Bpzpichnung corprmlsa fiir Vitriol, dip die italipnisdH' 
~~ndsilhe a zC'igt und dem italiellischen copparosa am niichsiPn Ktdlt. 
Alips dieses laBt vermutcn, daB VITALIS seine Kenntnisse libel' Alkohol 
lind mineralische Saure alteren italienischen Quellen verdankt, dip PI' 

allerdings (wie auch viele andere) ungenannt JaJ3t; dal.l pr mit ihnen 
vertraut war, kann angesichts seiner groBen Belesenheit und spinel' 
Stellung als Kardinal und Bischof von Albano nicht iiberraschen, wip er 
denn auch sonst mancherIei Bekanntschaft mit italienischen Gebrauchen 
verrat, z. B. bei del' ein eigelles Kapitel umfassenden Besehreibung 
"De eomposito Italorum cibo"l), d. i. "einer [aus Gemiisen] gemischten 
Speise del' Italiener", wie es scheint einer Vorstufe odpr Aba.rt del' noch 
heutzutage in so verschiedenen Formen beliebten "Minestl'a" 2). 

Treffen die im vorstehenden dargelegten Erwagungen zu, - und 
ich machte bis auf weiteres glauben, daB dies del' Fall ist -, so wird durch 
dM Werk des VITALIS die erste Kenntnis von den Mincl'alsauren 
und mit ihr auch die Bckanntschaft des christlichcn Abendlanc1cR mit 

1) fl. 104. 
2) Del' SchluLl, VITALIS habe auch Spanien naher gekannt, da l'r die Pyrcnaen 

aiR besonders gewitterreieh hezeichnet (1'\. 153), ware nicht biindig, denn seine 
Angaben iihl'r dieRl'H Cl'birge entstamml'n, wie einl' andere Stelle zeigt (S. 206), 
dem HI.. TSIDORVS. 
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dem Salpeter, urn annahernd 150 Jahre zuriickverlegt, d. h. 
aus der Zeit gegen 1300 in die gegen 1150 und Italien als jenes euro
paische Land bestatigt, das den Sal peter zuerst in Gebrauch nahm und 
die Wissenschaft mit der Destillation des Alkohols sowie der Sal peter
saure beschenkte. Fur die bisher noch so voIlig dunkle Frage nach der 
Herkunft der GEBERschen Schriften, sowie der Kenntnisse, die in ihnen, 
als schon vollig voIlendete, anscheinend ganz unvermittelt zutage treten, 
ware diese Tatsache von grundlegender Bedeutung!). 

18. Chemisches und Technologisches bei Dante 2). 

Anlal3lich eines zum sechshundertsten Todestage DANTEs gehaltenen 
Festvortrages, dem zufolge der groBe Dichter "das gesamte Wissen 
seiner Zeit in sich vereinigte", warf ein Chemiker die Frage auf, ob 
dieser Satz auch beziiglich seines eigenen Faches zutreffe und ob in der 
"Gottlichen Komodie" iiberhaupt "etwas Chemisches" zu find en sei? 

Urn sie in gebiihrender Weise zu beantworten, hat man zunaehst 
zweierlei zu bedenken: Erstens verfaBte D,\NTE nicht nur die "Gottliche 
Komodie " - "gottlich" nannte sie erst die Nachwelt, und "Komodie" 
deutet nur an, daB sie kein dramatisches Werk tragischen Ausganges, 
und daB ihre Sprache die volkstiimliche italienische ist und nicht die 
gelehrte lateinische -, sondern auch lyrische Gedichte (Canzonen, 
Sonette) und Prosaschriften, vor aIlem die "Vita nuova" (Neues Leben), 
die Abhandlungen tiber die "Monarchie" und die "Volkssprache", sowie 
das sog. "Gastmahl" (die beiden letzteren unvoIlendet 3 ). Zweitens 
hatte er niemals die Absicht, seine hochst umfassenden, auf rein auto
didaktischem Wege erworbenen Kenntnisse planmaBig in seinen Werken 
niederzulegen, deren Hervorragendestes, die "Gottliche Komodie", 
aIles eher ist als ein Lehrgedicht. Nur gelegentlich, meist bloB in Gestalt 
vereinzelter AuBerungen oder Anspielungen, fast nie aber in der Form 
eingehender Darlegungen, treten daher auch jene Anschauungen zutage, 
die der Dichter auf naturwissenschaftlichem Gebiet hegte. Die Autori
taten, denen er hierbei vorzugsweise folgte und die er auch sehr oft er
wahnt, waren die sein Zeitalter beherrschenden und zumeist von del' 
Kirche gebilligten. In erster Linie steht ARISTOTELES, kurzweg "der 

1) Fur italienischen Ursprung dieser Schriften spree hen u. a. schon die Be
zeichnungen cuperosa(s. oben), porfidus (= Porphyr, ita!. porfido), spanna (= Spanne, 
alB Langenma13). 

2) Chemiker-Zeit. 1921, S. 901. 
3) In den folgenden Ausfiihrungen bedeuten: H = Holle, F = Fegefeuer, 

P = Paradies (dies sind die drei Teile der "Gottlichen Komodie"); C = Canzonen, 
S = Sonette, L = "Neues Leben", M = "Monarchie", V = "Volkssprache", 
G = "Gastmahl". Wo z wei Zahlen angegeben sind, bezeichnet die erste den 
Gesang oder die Abteilung, die zweite den Vers, die Strophe, oder das Kapitel. 
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Philosoph" genannti), der "Meister derer, die da wissen" 2), der "Meister 
unseres Lebens" 3); seine Schriften kannte man damals nur aus dritter 
oder viertel' Hand, namlich aus den oft sehr mangelhaften und unvoll· 
standigen lateinisehen Dbersetzungen, die selbst auf ebensolehe arabische, 
syrisch.arabische, odeI' arabisch-hebraische aus dem Griechischen zuriick
gingen und dazu noch von argen Entstellungen im Sinne spater philo
sophischer Sehulen erfiilIt waren, namentlich der neuplatonischen (deren 
Bliitezeit in die letzten Jahrhunderte des Altertums talIt). Dem Meister 
reihen sich seine Commentatoren an, besonders del' so hochbedeutsam!.' 
spanisch-arabisehe AVERROES (d. i. IBN ROSCHD, 1149-1198 4), dessen 
Lehren iibrigens in einzelnen Punkten als durehaus glaubenswidrig 
galten, ferner ALBERT DER GROSSE (ALBERTUS MAGNUS, 1193-1280) und 
THOMAS VON AQUINO (1224-1274). Endlich sind noch zu erwahnen del' 
beriihmte Astronom und Astrolog PTOLEMAEUS (gegen 150 n. Chr.) und 
del' sog. DIONYSIL'S AEROPAGITES, der angeblich von PAULUS selbst 
bekehrt wurde und als Bischof von Paris starb (woselbst ST. DENIS als 
Nationalheiliger gilt); die dem letzteren untergeschobenen Schriften 
erfreuten sich im gesamten Mittelalter der gro13ten Verehrung, aber aueh 
das Ansehen des ersteren war geradezu unumsehrankt, wic schon ge
niigend aus dem Ausspruche hervorgeht "nach PTOLEMAEUS und uns!.'rem 
wahren christ lichen Glauben" 5). 

Was nun die Chemic anbelangt, die urn 1300 als selbstandige Wissen
sehaft noch gar nicht bestand, so sind DANTES einsehlagige Anschauungen 
durehwegs die aus dem Altertum iiberlieferten, zumeist in hellenistischer 
oder arabistischer Farbung. Die Grundlage alles Bestehendcn bilden 
die vier Qualitaten (Kalte, Warme, Feuchte, Trockenheit), aus deren 
Verbindungen zu je zweien nieht nur die Temperamente, Complexionen, 
LebensaUer, Jahreszeiten, Klimate usw. hervorgehen 6), sondern vor aHem 
die vier Elemente Feuer (warm-trocken), Luft (warm-feucht), Wasser 
(kalt-feucht) und Erde (kalt-troeken). Das Feuer ist das leichtestil von 
ihnen 7), strebt entsprechend seiner "Form" oder "Natur" stets nach 
oben 8) und wird nur ausnahmsweise, Z. B. durch die Gewalt des Sturmes 
bei den Zusammensto13en der Gewitterwolken, entgegen seiner Natur 
"in falscher Richtung" auf die Erde hinuntergesehleudert 9). Gema13igter 
Windhauch la13t es als Flamme der gliihenden Kohle entfahren10), deren 
Leuchten sich aber hierbei noch verstarkt (s'avviva aHo spiral' de'venti ll). 
Die Luft hat ihren natiirlichen Ort unterhalb des Feuers und wie dessen 
Warme, so kann sie auch die Kalte der Wolken zur Erde herabwehen 12) ; 

an falscher Stelle eingeschlossen, z. B. in unterirdischen Hohlungen, 
sucht sie aus diesen zu entweichen und erregt hierdurch Erschiitterungen 
und Erdbeben13). Wie das Feu!.'r besitzt zwar auch sie keine dauernd!.' 

1) Z. B. G, I, 1. 2) H. 4, 131. 3) G. 4, 23. 4) H. 4, 149. 
5) L. 24. 6) G. 4, 23. 7) P. I, 99. 8) F. 18, 28; P. 4, 77; G. 3, 3. 
9) P. I, 133; 23, 42. 10) P. 16, 28. 11) P. 14,52. 12) P. 8,22. 13) P. 21, 55. 
v. Lippmann, Beitrage. I:{ 



194 Dritte Abteilung. 

"Form", vermag aber voriibergehend doch schon eine solche anzunehmen, 
z. B. in den Tonen, die die Musikinstrumente hervorbringen1). Ferner 
kommt ihr die Fiihigkeit zu, sich mit den Samenkriiften der Pflanzen 
zu erfiillen und diese weithin auszubreiten, woraus es sich erkliirt, daB 
neue Gewiichse auch da aufsprieBen, wo ihre Samenkorner gar nicht 
vorhanden waren 2). - Das Wasser steigt als Dunst empor, fiillt als 
Regen, Tau, Schnee oder Reif wieder herab 3) und tritt in den Quellen 
zutage, die zuweilen heiB oder (wie die von Viterbo) auch schweflig sind, 
wenn es niimlich im Innern der Erde qualmende oder rauchende Sub
stanzen durchfloB 4); in der Kiilte friert es zu "krystallisiertem Stein" 
[Eis, vielleicht auch Bergkrystall 1], Hagel und Schnee 5) ; in der Wiirme 
ist es groBer Veriinderungen fiihig, so z. B. verwandelt die Sonnenglut 
das "Wasser der Rebe" in Wein 6). - Die Erde ist an sich kalt und ihre 
Kiilte kann noch gesteigert werden, wenn sie die Strahlen besonders 
kalter Gestirne treffen, wie die des Mondes oder Saturns 7); heiB wird 
sie nur zufolge ungewohnlicher Einfliisse, z. B. durch brennenden Schwefel, 
der den Atna zum Vulkan macht 8), vielleicht auch durch Kalk, der [in 
gelOschtem Zustande] "die Mauersteine bindet" 9). 

Aus diesen vier irdischen Elementen, denen der reine, vollkommene, 
ewig unveriinderliche Stoff des Himmels und seiner Sphiiren als etwas 
vollig Verschiedenes gegeniiberstehPO), baut sieh nun alles auf, was die 
Erde birgt und triigt : unter wechselnden und vergiinglichen Vermisehungen 
treten sie zur "Materie", zur "Substanz" zusammenll), die sich wieder, 
vermoge Willens und Macht der Gottheit, mit der "Form", mit den 
"Aceidentien" (Eigensehaften) verkniipfP2), wodureh die siimtlichen 
Einzeldinge zustande kommen. Welche Formen die Materie annimmt, 
hiingt in erster Linie von den Planeten ab, die sie bestrahlen13) und in 
zweiter von den Sternbildern, innerhalb derer jene gerade stehen14). 

Die Gestirne also sind es, "die das Siegel der Form in das Wachs der 
Welt driicken"15); aber "das Wachs ist ungleich, ungleich auch die 
Priigung" 16), daher konnen auch Strahlen gegebener Art, je nach der 
Beschaffenheit der Materie, auf die sie fallen17), sehr verschiedene Er
gebnisse zeitigen, und an mangelhaften oder schlechten triigt allein der 
gemeine und grobe Rohstoff die Schuld, nicht aber der schaffende Geist 
der Kiinstler oder gar der der GottheiP8). Die auf den Strahlen der 
Planeten herniedersteigenden Kriifte19) [die "Samenkriifte" der Neu
platoniker] sind niimlich als Emanationen anzusehen, als Ausstrahlungen 
jener die Sterne lenkenden und regierenden "Beweger", "Intelligenzen" 

1) P. 20, 22. 2) F. 28, U6. 3) F. 21, 46; 28, 98 und 122. 
4) H. 14, 79; C. 9, 5. 5) C. 8, 3. 6) F. 25, 76. 7) F. 19, 3. 8) P. 8, 70. 
9) C. 20, 3. 10) F. 21, 43. 11) P. 7, 124. 12) P. 29, 22; 33, 88. 

13) P. 7, 138; 13, 66; 27, 144. 14) P. 21, 15; G. 4, 21 u. oft. 
15) P. 8, 127. 16) P. 13, 67. 17) C. 12, 1. 18) M. 2. 
19) P. 2, 120; G.2, 7; C. 16, 4. 
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usf., "die das gemeine Yolk Engel nennt"l) [und die man als letzte 
Nachkommen der ural ten babylonischen Astralgotter anzusehen hat]. 

Zu den Substanzen, die aus der Vermischung der Elemente unter 
dem formgebenden Einflusse der Planeten hervorgehen, zahlen die E r z e; 
sie lie ben den natiirlichen Ort ihrer Entstehung, wachsen an ihm und 
verdanken ihm ihrc Vermogen und Fahigkeiten, wie das Beispiel des 
Magnetsteines lehrt 2); jede Bildung von Verbindungen ist aber begleitet 
von gewissen Umwandlungen der Natur des einen Bestandteiles in die 
des anderen, unter gegenseitiger Mitteilung ihrer Eigenschaften 3). -
Aus den Erzen gewinnt man die Metalle, deren edelste, Gold und Sil ber, 
miteinander verschmelzen ohne sich wieder zu sondcrn 4). Von Ge· 
mengen ahnlicher Art wird die Bronze erwahnt (rame 5), aus der man 
wohl schon damals die so lieblieh und feierlich klingenden Glocken 
goB6), sowie jenes [das Messing?], aus dem man [nach arabischen Vor· 
bildern] die kunstvoll ineinandergrcifenden Rader der Uhrwerke an· 
fertigt (cerchi in tempra d'oriuoli7), die u. a. auch durch das "Tin.Tin" 
ihres Schlages die Morgenzeit verkiindigen (orologio tin·tin sonand0 8 ). -

Das Eisen wird in der lohenden Flamme der Schmelze bearbeitet 9), 
in WeiBglut unter machtigem Funkenspriihen ausgeschmiedetlO), und 
zu schweren Waffen und Werkzeugen aller Art geformt, aber auch zu 
feinem Drahtll ). Jeder Eisenware kommen drei "Ursachen" zu, das 
Feuer, der Hammer und der Schmied 12); der schlechte Schmied klagt 
aber nie sich an, sondern die Besehaffenheit des Eisens13). - Das Blei 
hat als Haupteigenschaft die Schwere14); es dient auch zum "Verkitten" 
(VergieBen) der Mauern15), liefert das leuchtende BIeiweiB (biacco16), 
und maeht das mit ihm belegtc (foliierte) Glas, das "impiombato vetro " , 
zu einem krystallreinen SpiegeI17), weshalb man auch einen Spiegel 
geradezu als ein von Blei begrenztes Glas bezeichnct 18). - Was die Natur 
allmahlich [durch Wachsen und Reifen] vollbringt, das sucht als "Affe 
der Natur" (di natura scimia) der betriigerische Alchemist durch 
Kunst zU bewirken, wobei es hauptsachlich auf Nachahmung der Edel. 
metalle abgesehen ist, sowie auf Falschmiinzerei, unter Verwendung 
minderwertigen Zusatzes (mondiglia19); die Schuldigen, zu denen an· 
scheinend auch der habsiichtige [und alchemistischer Bestrebungen ver· 
dachtige] Papst JOHANN XXII. gerechnet wird 20), biiBen ihre Verbrechen 
zu Lebzeiten im Kerker 21 ) und nach dem Tode im tiefsten und furcht· 
barsten Kreise der Holle 22). 

Den Edelmetallen reihen sich nach Entstehung und Wesen die Edel. 
steine an, die teils durchsichtig, teils strahlend, teils spiegelnd sind 23). 
------

1) G. 2, 5. 2) G. 3, 3. 3) G. 4, I. 4) V. 2, I. 5) H. 14, 108. 
6) F. 8, 5; P. 20, 18. 7) P. 24, 13. 8) P. 10, 139 u. 143. 9) H. 9, 120. 

10) P. I, 60; 24, 102; 28, 89. 11) F. 13, 70. 12) G. I, 13. 13) G. 1, II. 
14) H. 23, 64; P. 13, 112. 1D)V. I, 7. 16) F. 7, 73. 
17) H. 23, 25; P. 2, 90; 29, 25. 18) G. 3, 9. 19) H. 29, 119 u. 138; 30, 89. 
20) P. 18, 130. 21) P. 19, 119 u. 141. 22) H. 29, 119. 23) G. 3, 7. 

13* 
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Zu ihnen zahlt der Diamant (diamante, adamante1), der Smaragd 
(smerald0 2), der Saphir (oriental za£fir0 3), der Rubin (rubino, rubinetto, 
balasci04), der Topas 5), der [nach altem Aberglauben] unsichtbar 
machende Heliotrop6), der Jaspis7), die Perle, die gleichfalls "ihren 
Lichtschein durch die Sterne erhalt" 8), und der Krysta1l 9). An diesen 
schlieBen sich, ihm in ihrem spiegelnden Glanze gleichend, der Bern
stein (ambra) und das GlaslO), das als gliihende Masse im Of en geschmolzen 
wird 11); bringt man hinter einem Glase oder zwischen ihm und seinem 
Bleibelage, allerlei Farben an, so gibt es auch deren Buntheit auf das 
schonste wieder12). - Ganz unrichtig ist die Behauptung, daB DANTE 
bereits glaserne Brillen erwahne; er spricht nur ein einziges Mal, und 
zwar in bildlichem Sinne, yom Verdeutlichen des "kurzen Blickes" 
(far chiara la corta vista 13) und bemerkt iiberdies in anderem Zusammen
hange, daB Weitsichtige die Schrift entfernt yom Auge halt en miissen14 ), 

- ohne eines Mittels hiergegen zu gedenken. 

Aus dem Kreise der organischen Stoffe werden nur einige wenige 
fliichtig genannt, u. a. die Arome der Myrrhe und Narde, des Weih
rauches und Amomums 15), sowie des "fahlgelben" (weillen) und schwarz en 
Pfeffers 16). Tiirken und Tataren farben ihre Tiicher mit prachtigen 
Farbstoffen17) , z. B. mit dem des Carmesins (cocco), Indigos (indico), 
und "leuchtenden Holzes, legno lucido" [vermutlich des roten Brasil
holzes, vgl. braise = Glut]18). Aus Wachs bereitet man die Kerzen19), 

die in der Flamme dahinschmelzen 20); die verbrennenden griinen Holz
scheite lassen zischend die "Luft" und eine abtriefende Feuchtigkeit 
entweichen 21) und ergeben das klebrige Pech, das man in den Zeughausern 
Venedigs zurechtkocht 22); aus verdorbenen Weinen scheidet sich schmie
riger Kahm ab, statt harten Weinsteines (gromma 23). - Als vollig 
unzutreffend erweist sich die Angabe, die "Gottliche Komodie" kenne 
den Alkohol und fiihre ihn unter der Bezeichnung "spiritus ardens" 
(brennbarer Geist) an; an der einen Stelle, die in Betracht kommt24), 
ist namlich zwar wirklich yom "ardente spirto" zu lesen, aber dieser 
bezeichnet, wie ein Blick in den Text zeigt, den Geist der Apostel, den 
das Neue Testament seit jeher einem Feuer zu vergleichen pflegte! DaB 
sich ein derartiges MiBverstandnis einschleichen konnte, erschiene fast 
unbegreiflich, kennte man die Rolle nicht, die in solcher Hinsicht einzelne 
aus dem Zusammenhange gerissene Worte oder Sa.tze in oft fast abenteuer
licher Weise zu spielen pflegen. 

1) F. 9, 105; P. 2, 33. 2) F. 7, 75; 29, 125; 31, 116. 
:l) F. 1, 13; P. 23, 101. 4) P. 19, 4; 30, 66; P. 9, 69. 5) P. 15, 81. 
6) H. 24, 93; C. 8, 2. 7) C. 7, 1. 8) S. 13. 9) P. 29, 25. 10) P. 29, 25. 

11) F. 27, 50. 
12) P. 20, 80; G. 3, 8 u. 9. 13) P. 20, 141. 14) G. 3, 9. 15) H. 24, 109. 
16) H. 25, 84. 17) H. 17, 17. 18) F. 7, 73. 19) P. 11, 15; 30, 54. 
20) F. 30, 90. 21) H. 13, 40. 22) JI. 21, 8. 23) P. 12, 111. 2i) P. 24, 138. 
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Wie diese k,urze Dbersicht erweist, ist DANTE auch in naturgcschicht
licher Hinsicht ein Sohn seiner Zeit und teilt ihren Glauben und Aber
glauben; erfiilIt von freiem und iiberlegenem Geiste ist er aber aUch 
fahig, sich iiber diesen zu erheben und es geniigt zum Beweise des sen 
eine einzige Strophe anzufiihren1 ), in der er seinem Jahrhunderte urn 
Jahrhunderte yoraus ist: 

"Wenn's Dich zur Losung Deiner Zweifel treibt, 
EntschlieBe Dich und folge der Erfahrung, 
Die stets der Quell der Wissensstrome bleibt." 

19. Petrarca iiber die Alchemie). 
PETRARCAS "schone, gedank,en- und wahrheitsreiche Prosaschriften", 

- so nennt sie SCHOPENHAUER 3 ), dessen Lob nur dem wahrhaft Guten 
zuteil wird und daher schwer in die Wagschale falIt -, werden leider 
heutzutage wohl noch weniger geschatzt und gelesen als zu SCHOPEN
HAUERS Zeiten; daher diirfte es den meisten Naturforschern und ins
besondere auch den meisten Chemikern unbekannt sein, daB die um 
1366, also in den letzten Lebensjahren des PETRARCA (1304--1374) 
verfaBte Abhandlung "De remediis utriusque fortunae" einen Dialog 
"De alchimia" (iiber die Alchemie) enthalt 4), der fiir die Geschichte dieses 
Irrglaubens von hohem Interesse ist; sein Motto bildet das Distichon: 

"Alchemistischer Trug, der vielen ein Gipfel der Kunst scheint, 
HaB nur erweek,t er dem Mann, der die Betorten verloekt", 

und dies em Satze gemiiB richtet der Verfasser eine so unverhohlene 
Absage an die Vertreter solcher "Kunst" und spricht sich iiber diese 
selbst mit derartiger Verachtung und Erbitterung aus, daB sein Urteil, 
wenn man sich die weitverbreitete Denk,weise des gan:;,en Zeitalters 
gegenwartig halt, gar nicht genug wundernehmen kann. 

Die Eink,leidung des Dialoges ist eine auBerst einfache: PETRARCA, 
der die "Vernunft" vertritt, begegnet einem Bek,annten, aus dem die 
"Hoffnung" redet, und es entspinnt sich ein eingehendes Gesprach iiber 
die Alchemie. 1m folgenden sei dieses mogliehst sinn-, nicht wortgetreu, 
nach dem lateinischen Originale wiedergegeben. 

H.: lch erhoffe gute Erfolge von der Alchemie. 
V.: Merk,wiirdig, daB du erhoffst, was weder dir jemals wirk,lieh 

zuteil wird, noeh sonst jemandem, - denn die Behauptung "Einigen 
sei die Sache gegliiek,t", stellen nur die auf, den en es Nutzen verheiBt, 
Leute zu finden, die sie ihnen glauben! 

H.: lch aber erhoffe giinstige Ergebnisse. 

1) P. 2, 95. 
2) Arch. f. d. Gesell. d. Xaturwisscnsch. u. d. Tcchnik 1913, S. 236. 
3) "Parerga", Bd. 2, S. 233. 
4) Rotterdamer Ausgabc 1649, Bd. 1, S. 305; Xr. 101. 
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V.: Welche sonst, wenn ich fragen darf, als Rauch, Asche, SchweiB, 
Seufzer; Redensarten, Trug und Schande 1 Denn dieses sind die Er
gebnisse der Alchemie, und daB die einem Armen zu Reichtiimern ver
holfen hatten, habe ich nie gesehen, oft hingegen, daB sie Reiche in Armut 
stiirzten! Also hege keine solchen Erwartungen; ist es doch lacherlich, 
derlei Gedanken zu vertrauen und dann getauscht dazustehen. Dahin 
aber bringt euresgleichen, die ihr vom Stachel der Geldgier getrieben 
seid, eure Unvernunft, daB ihr fiir wahr haltet was ihr begehrt, dagegen 
fiir falsch, was ihr mit Augen seht! Erinnere dich doch, wie oft bis dahin 
ganz Verniinftige plotzlich diesem Wahne zum Opfer werden, wie dieser 
blaue Dunst selbst so manchen Steinreichen zu seinem Verderben um
nebelt, wie andere wieder, gleichsam von schmutziger Gier befallen, 
um nur noch mehr Geld zu erlangen, das ihrige vertun, ihr Vermogen 
in Luftschlossern anlegen, statt fiir das Notige vorzusorgen, allen Froh
sinn verlieren, von Sorge und Angst erfiillt umherlaufen, nichts mehr im 
Kopfe haben als Blasebalge, Zangen und Kohlen, und schlieBlich uns 
Mitmenschen, die sich mit ihren Tollheiten abgefunden haben, gleich 
Halbwilden erscheinen! Noch andere haben gar bei solchem Treiben 
nicht nur das Licht ihrer Seele verloren, sondern das ihrer Augen noch 
obendrein. 

H.: rch aber rechne auf das Gold, das mir der Meister ver
sprochen hat. 

V.: Mag der Meister halten, was er verspricht. So manchem freiIich 
darf man kein Wort von seinen Versprechungen glauben und am wenigsten 
dann, wenn er noch Eide zur Bekraftigung schwort. 0 ihr Blinden! 
W ozu schwarmen sie euch von den echten Metallen vor, die die Erde 
tragt, als um euch mit Hilfe der gefalschten etwas abzupressen 1 Haben 
sie euch aber erst einen Schritt vom rechten Wege, so folgt der Leicht
glaubigkeit der Schaden, dem Schaden die Sorge, der Sorge die Schande. 
Sein Gold stellt dir einer in Aussicht, und mit deinem geht er eines 
Morgens davon! Was ich da sage, ist nicht neu, - kommt es doch aIle 
Tage vor -, und der auf feurigem Wege begangene Betrug wird nicht 
selten auf gleichem Wege gebiiBt. Hat aber auch den Schuldigen seine 
Strafe ereilt, so ist deshalb der Betrogene nicht reingewaschen: j etzt 
kennt dich jeder erst recht, mit Fingern zeigen sie auf dich Geizha,ls 
hin, auf dich Narren, der sich an seinem Geblase halb tot gearbeitet 
hat, wie du dastehst, vom Qualm geschwarzt und vom RuB beschmiert! 

H.: Mir aber hat mein Alchemist GroBartiges verheiBen. 
V.: Sieh' denn, daB er dir halt, was er auch anderen zugesagt hat, 

und daB er erst einmal sich aus der Not hilft! Wie liignerisch ist doch 
dieser Schlag von Menschen! DaB sie selbst nichts habcn, miissen sie 
zugestehen, und dabei wollen sie andere reich machen, als ware ihncn 
fremde Armut unertraglicher wie die eigene! Voll Unverschamtheit 
versichern diese Habenichtse, es drange sie, sich ihresgleichen zu er-
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barmen, und daraufhin stellen sie Unbekannten das Unglaubliche in 
Aussicht. 0 schandliches Versprechen, 0 torichte Leichtglaubigkeit! 

H.: Ich aber habe die Kunst der Alchemie erlernt und will nun 
reich werden. 

V.: 1m Gegenteil! Bald bist du es gewesen! 1st doch deine "Kunst" 
nichts weiter als Liige und Betrug! Bist du aber einmal auf sie versessen, 
dann gut, bet rei be sie, gib dich ihr hin, den Gewinn aber, den sie dir bringt, 
laB mich dir voraussagen: Dein Haus fiillt sich mit absonderlichen Gasten 
und wunderlichen Vorriehtungen, als da sind Fresser und Saufer, -
sehr natiirlich, troeknet doeh das Feuer und die Gier die Leiber aus -, 
Ohrenblaser, Windbeutel und Spotter, als da sind Ascheneimer, Tiegel, 
Phiolen voll stinkender Wasser, auslandische Krauter, Salze aus fernen 
Landern, Schwefelbrocken, Destillierge£aBe und Of en ; aus alledem ent
springt dir fruchtlose Sorge, Verdumpfung des Gemiites, Entstellung 
und Verzerrung des Angesichtes, stierer Blick, - und schlieBlich naht 
die Armut, die du herausgefordert hast, ja, was noch schlimmer ist, 
dein Ruf wird der eines Gauners und dein Leben das eines Diebes, zu
gebraeht in der nachtlichen Verborgenheit iibelberiichtigter Schlupf
winkel. 

H.: Ieh aber baue auf den giinstigen Erfolg meines Vorhabens. 
V.: Nun, so baue auf ihn, - er wird dir Last bringen, nicht Lust! 
H.: Schon eile ich, um das Werk zu beginnen. 
V.: WiIlst du etwa Quecksilber fixieren, oder um welche Art Schwindel 

handelt es sich sonst 1 Ach, du bist weiter vom Ziele entfernt, als du denkst ! 
Zum Gelingen der "Kunst" wird stets noch eine Kleinigkeit gefehlt 
haben, zu dem des Betruges aber nichts! 

Wer dcn Inhalt dieses Dialoges iiberblickt und die Scharfe und 
Schonungslosigkeit erwagt, mit der er eben so kurz wie treffend iiber 
Alchemie und Alchemisten richtet, wird bereit sein, hochste Anerkennung 
dem Mute und der Offenheit eines unabhangigen Geistes zu zollen, der 
es wagt, einer Lieblingsvorstellung seines Jahrhundertes in derartiger 
Weise entgegenzutreten. Zwar versetzt schon DANTE im 29. Gesange 
des um 1300 geschriebenen "Inferno" die Alchemisten in die tiefstc, 
dem Hollenfeuer zunaehst liegende der zehn Bolgen1): 

"Doch in die letzte Bolge von den zehn, 
Um Alchemie, der ieh mieh dort 2) ergeben, 
Wies MINOS mieh, der niemals £alsch gesehn", 

aber bei ihm handelt es sieh hauptsaehlich um die schwere Sunde des 
Falschers, der auf verbotenen Wegen (vielleicht auch im Bunde mit 
bosen Geist ern) , als "Mfe der Natur"3). die echten Metalle naehzuahmen 

1) "Inferno", 29. Gesang, V. !l8ff.; iiberti. GILDEMEISTER: S. 170. Berlin 1888. 
2) d. h. auf Erden. 3) Ebenda 29. Gesang, V. 137. 
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suchte, und den nun "die nimmer fehlende Gerechtigkeit " , zusammcn 
mit. Falschern verwandter Art, der verdienten Strafe zufiihrtl). Bei 
PETRARCA hingegen kommen weder theologische noch dogmatische 
Motive in Bctracht; wie sonst so oft, so spricht er auch hier als Mann der 
Aufklarung, der der Wahrheit urn ihrer selbst willen die Ehre gibt, den 
Unkundigen vor dem Verfiihrer, den Leichtglaubigen vor dem Betriiger 
zu wahren sucht, Kunstgriffe und Schliche des "Meisters" beirn rechten 
Namen nennt, den yom "Wahn" besessenen Adepten aber, der allen 
Warnungen gegeniiber taub bleibt, betreffs der Folgen auf die irdische 
Gegenwart hinweist, nicht erst auf eine hollische Zukunft. 

DaB indessen ein Freigeist schon urn die Mitte des 14. Jahrhundertes 
in solcher Form iiber die Alchemie absprechen konnte, zeugt fiir die 
wichtige Tatsache, daB jener Irrglaubcn sehr friihzeitig in Italien Boden 
gefaBt, eben so friihzeitig aber auch, wcnigstens in den Augen der Ein
sichtigen, seinen blendenden Reiz eingebiiBt haben muB. Mit Recht 
erwahnt daher BURCKHARDT an einer Stelle seines Meisterwerkes "Dic 
Kultur der Renaissance in Italien", in dem er nur mit wenigen Worten 
auf die Alchemie zu sprechen kommt 2), daB Italien "auch diese Krank
heit friih durchgemacht" und bereits im Laufe des 14. Jahrhundertes dem 
Wesentlichen nach iiberstanden habe. Wahrend daher im 16. Jahrhundert 
italienische (aber auch andere) Adepten die groBen Herren im Norden 
erst recht auszubeuten anfingen, spielte die "Kunst" in Italien selbst 
zur Zeit der Renaissance nur mehr eine vollig untergeordnete Rolle; 
am Hofe LEOS X. z. B. galten die wenigen, die ihr noch anhingen, als 
"ingenia curiosa", d. h. als nicht recht zurechnungsfahig, und als der 
"groBe" AURELIO AUGURELLI clem Papste LEO X. seine poetische Dar
stellung der Alchemie widmetc, iiberreichte ihm dieser aufgeklarte Fiirst 
als Gegengeschenk einen leeren Beutel und trostetc den Betroffenen 
mit den Worten: "Wer selbst Gold machen kann, braucht nur eine Borse, 
urn es aufzubewahren." 

20. Technologiscbes 
ans dem "lUittelalterlichen Hausbnch" (1480 ?)3). 
Das unter dem Namen "Mittelalterliches Hausbuch" bekannte Werk 

aus dem Besitze der Fiirsten W ALDBURG-W OLFEGG-W ALDSEE stellt 
eine der kostbarsten Bilderhandschriften des spateren Mittelalters dar 
und ziihlt zu den bedeutsamsten Urkunden deutschen Geisteslebens im 
15. Jahrhunderte 4). Aller Wahrscheinlichkeit nach ist es das urn 1480 
abgefaBte Handbuch eines in Siiddeutschland (Heidelberg, Speycr?) 
ansassigen "Biichsenmachers", eines biirgerlichen Mannes, der aber, 

1) Ebenda 29. Gesang, V. 55. 
2) Bd. 2, K 292. Leipzig 1896. 3) Chemiker-Zeit. 1922, S. 341. 
~) VgJ. die Einleitung in der Ausgabe von BOSSERT-STORCK (Leipzig 1912). 
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wie so viele seiner Fachgenossen, eine sehr angesehene geseHschaftliche 
SteHung einnahm; er legte in ihm, ohne bestimmte Ordnung, eine FiiHe 
cler verschiedenartigsten Kenntnisse nieder, die nicht nur sein kriege
risches Handwerk betrafen (Pulver, Feuerwaffen, Minen usw.), sondern 
auch technische Betriebe aHer Art, Bergwerks- und Hiittenwesen, Geld
pragung, Bereitung von Nahrungs-, Schonheits- und Heilmitteln fUr 
Mensch und Tier, Hauswirtschaft, Aberglauben usf., und lieB es durch 
einen, dem Namen nach noch nicht ermittelten Meister mit einer Reihe 
merkwiirdig realistischer Zeichnungen hohen kiinstlerischen Wertes 
ausschmiicken. Auf diese, wie iiberhaupt auf die kunstgeschichtliche 
Bedeutung des "Hausbuches" kann hier nicht eingegangen werden, 
dagegen sei im folgenden ein kurzer AbriB des Inhaltes gegeben, vor aHem 
des technischen und technologischen. 

1. Metallurgie. Die Angaben in dieser Richtung zeichnen sich weder 
sprachlich noch sachlich durch besondere Deutlichkeit aus und tragen 
(noch mehr als jene betreffs einiger anderer Gebiete) vielfach nur den 
Charakter kurzer, bloB zu personlichem Gebrauch bestimmter Notizen. 
Haufig bleibt es zunachst Rogar unklar, ob sie von technischen Ver
fahren im groBen oder von analytischen Proben im kleinen sprechen, 
und auf welchen Erfolg sie dabei eigentlieh abzielen, ob z. B. ein Erz 
auf Kupfer, auf Silber und Gold, oder auf beides gepriift werden solI; 
es eriibrigen dann nur Wahrscheinlichkeitsschliisse, etwa an Hand der 
alteren Werke und "Probierbiicher" aus dem 16. Jahrhunderte, z. B. 
jener des AGRICOLA, BIRINGUCCIO, ERCKER, FABRICIUS, MATHESIUS usw. 
Zuweilen sind auch unter der namlichen Dberschrift, ohne die wiinschens
werte Abgrenzung, ganz verschiedene Dinge zusammengefaBt. Endlich 
wird iiber Punkte von Wichtigkeit bald vollig hinweggegangen, an
scheinend weil sie der Verf. genugend im Gedachtnisse hat, bald nur eine 
Andeutung gegeben (oft durch ein paar lateinische oder durch etliche 
mit hebraischen Buchstaben geschriebene Worte), bald auch bloB kurz 
bemerkt "mach's ut seis", d. h. "so wie du weiBt", - es bleibt also 
das Nahere aIR Zunftgeheimnis verschwiegen oder der miindlichen Be
lehrung seitens des Meisters anheimgestellt. Ahnlichen Liicken und 
Einschrankungen begegnet man iibrigens, aus den namlichen naheliegen
den Griinden, schon in den Leidener und Stockholmel' Papyli des 3. Jahr
hundertes. sowie in den Handschriften aus friihmittelalterlicher Zeitl). 

Zur Verarbeitung der Erze [im graBen] und zu ihrer Priifung [im 
kleinen] bedarf man versehiedener FluBmittel, zu denen u. a. geh6ren: 
gegliihter [Kiesel- ]Sand, Schlacke, Tuffkalk, Kalkstein, gebrannter 
Kalk, Salz, Buchen-, Eschen- oder Waid-Asche [Asche, deren sich die 
Waidfarber bedienen = Pottasche], sowie Lauge und Stein aus dieser 2). 

1) S. hieriiber meine "Entstehung und Ausbreitung der Alchemie" (Berlin 1919). 
2) 28; die Zahlen geben die Seiten der BOSSERT·STORCK schen Ausgabe an; die 

in eckigen Klammern stehendcn W ortc sind von mir herriihrende erklarende Zusiitze. 
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Kocht man die aus Waidasche und Atzk;alk; bereitete Lauge dick;, bringt 
zur Trock;ne und gliiht, so erstarrt die Masse beim Erk;alten zu einem 
Stein [Atzk;ali] und dieser (allein oder gemischt mit gleich viel Salz, 
das manche auch in Ziegenmilch aufsieden) macht jedes Erz fliissig 1). 

Weitere Zusatze, dienlich zu bestimmten Zwecken [namentlich zur Ge
winnung eines mehr oder minder reinen metallischen "Konigs" aus 
Kupfererzen], sind Glasgalle, Anthiorum, Eisenfeyelung [Eisenfeile], und 
"Schierling", den man rostet, saigert und aufsammelt2). [Schierling 
ist offenbar, was ERCKER "Schiirling" nennt, eine Art im Laufe des 
Feuerns und Schiirens abfallender leichtfliissiger Schlacke; Anthiorum, 
vielleicht ein Genitiv (z. B. 6 Lot Anthiorum 3), bedeutet sicherlich 
Anthimon (Antimon), das ist GrauspieBglanz, wenngleich "Anthos" 
(= Blume) als Gattungsname auch irgendein besonders reines oder 
gut k;rystalliertes Praparat bezeichnen konnte. Zweck; des Antimon
zusatzes war, die Edelmetalle fUr sich, oder doch mit moglichst wenig 
Kupfer vermischt, in einem "Konig" zu konzentrieren.] 

LaBt eine Erzprobe beim Umschiiren der Schlack;e viele Funken 
springen (spryntzen), so enthalt sie Eisen und man setzt ihr dann ge
niigend Kalkstein zu, um dieses (und zugleich auch vorhandenes Zinn) 
auszuscheiden [in die Schlacke iiberzufiihren]; zeigt sie eine graue 
und dunk;le Farbe, so deutet diese auf Vorhandensein von Silber und 
Blei; fii.rbt sie die anfangs gelbliche und bIauliche Flamme schOn griin, 
so fiihrt sie Kupfer 4). Kupfererz [in dem Edelmetalle gegenwartig 
sind] versucht man, indem man es mit Anthiorum auf dem Treibscherben 
erhitzt [so daB ein Konig verbleibt], oder es nebst Salacoli [sal alkali] 
im Tiegel schmilzt, "bis es lauter wird, ut scis" [d. h. im Luftstrom zu 
Silber verblii.st ]5). Bei Gegenwart von Eisen trachtet man dieses rim 
kleinen] aus der gepulverten Erzprobe mit dem Magneten auszuziehen; 
handelt es sich um groBere Versuche, so wird man gleich in der Hiitte 
die Schmelze mit dem [GieB- ]Loffel "aussprengen" [auf dem FuB
boden ?], die [erk;altete, granulierte] Masse a ber sammeln und entweder 
rosten, wobei das Eisen verbrennt, oder im Tiegel mit "Asche" erhitzen, 
bis der "lautere" Rest eriibrigt. Man k;ann aber auch das Erz mit einem 
Pulver aus gut gebranntem Lehm, gegliihtem Sand, sowie erst gegliihter 
und dann abgeschreck;ter Kohle zu Kugeln ballen und diese rosten. 
Das fertige [Schwarz- ]Kupfer wird in Gestalt diinner Scheiben abgehoben, 
gehOrig gegliiht und noch gliihend in einer Lauge geloscht, die aus Buchen
oder Waid-Asche, Atzkalk und Salz hergestellt wurde 6); das letzte 
Schmelz en [Garmachen] geschieht durch Gliihen mit einem Gemisch 

1) Genaueres hieriiber und iiber vieles Folgende s. in H. Prof. Dr. B. NEUMANNS 

wichtigem und ausfiihrlichem Aufsatze "Die Anfiinge der Probierkunst" in "Metall 
und Erz", Bd. 17, S. 168, 1920; einen Sonderabdruck verdanke ich dem Herrn 
Verfasser. 

2) 27. 3) 27. 4) 28. 5) 27. 6) 27, 28. 
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von gepulvertem Kieselsand, Lehm und Ro13mist [der reduzierend wirk.t]. 
Aus gewissen Erzen erhalt man den "Konig" bereits beim Erhitzen mit 
3 TIn. Glaspulver und 1 Tl. Salz; andere wieder liefern so nur einen 
Kupferstein, dem man 2 TIe. Blei zusetzt und die Schmelze mittels Kohle 
und Salz, sowie unter Abschlack.en, "auf dem Treibscherben abziehen 
und verrauchen 1a.13t"l); noch andere, z. B. "Revenisch Goultt", behandelt 
man mit 2 TIn. Vitriol, Sal peter und Sal armoniacum [Salmiak.], wieder
holt dieses, bis der Konig rein wei13 erscheint, und bringt ihn dann in ein 
aus Wacholderholz bereitetes 01 2). [In den letzteren Fallen scheint es 
sich, soweit die sehr unk,lare Beschreibung ersehen la13t, um Priifung auf 
Silber zu handeln. Was "Revenisch Goultt" sein solI, wird nicht gesagt; 
vielleicht ist es, da Goultt auf ein "giiltiges", also edles Erz hindeutet, 
identisch mit der silber- und goldhaltigen "Vena Rebnicia". Dieser 
"rebnicischen Ader" gedenkt, jedoch gleichfalls ohne nahere Angabe, 
LIVABIUS bei der Dokimasie des Silbers in den "Commentationes metal
licae", Frank.furt 1597, S. 220 3).] 

"Lutum sapientiae" [Kitt der Weisen = der Feuer-Philosophen, der 
Chemiker], d. i. die zum Dichten und AUsfiittern der Probier- und 
Schmelz- Of en bestimmte Masse, besteht aus einem zusammengek.neteten 
Gemenge von Lehm, feinem Sand, Holzasche, Kalk.pulver, Salz, Gersten. 
mehl, Wollabfall, Eierk.lar und Malvensaft 4); Gemische ahnlicher Art, 
sowie solche aus Lehm und Holzkohle (Gestiibbe), dienen zur Anfertigung 
der "Kapellen'(5), zur Herrichtung der Treibherde, und zum Ausk.leiden 
der Of en, als welche ausschlie13lich noch die altererbten, etwa 1,5 m hohen 
Schachtofen in Frage k.ommen. Dber die z. T. mittels Blasebalgen be
triebenen Herde, Rost-, Treib- und Schmelz- Of en, die Tafel 38 und 39 
des "Hausbuches" wiedergeben, hat Herr Prof. Dr. B. NEUMANN eben
falls eine sehr eingehende und lehrreiche Untersuchung veroffentlicht; 
dieser zufolge liegen hier die altesten bisher bek.annten Zeichnungen 
hiittenmannischer Of en vor, die nicht nur (wie aus den spii.teren Ab
bildungen und Beschreibungen der Autoren des 16. Jahrhundertes her
vorgeht) technisch durchaus richtig sind, sondern auch wichtige Vor
gange, z. B. den Moment des sog. Silberblick.es, in zutreffender und 
iiberraschend wirk.samer Weise vor Augen fiihren 6). 

Zweck.s Hartung des Eisens wird nur ein einziges, rein aberglaubisches 
Rezept erwahnt, namlich Eintauchen in ein aus Kaulquappen, Regen
wiirmern und Meerrettich "gebranntes" Wasser 7). Zum Weichmachen 
des Eisens oder Stahles beniitzt man k.alte oder hei13e Laugen aus Waid-

1) 28. 2) 28. 
3) Fachkenner werden sieh vielleieht vcranlallt sehen, diese schwierige Stelle 

beriehtigend zu deuten und aufzuklaren. 
4) 27. 5) 29. 
6) "Metall und Erz", Bd. 17, S. 333, 1920; aueh einen Sonderabdruek dieses 

Aufsatzes verdanke ieh der Freundlichkeit des Herrn Verfassers. 
7) 24. 
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asche, Atzkalk (calx viva), Steinsalz, Salpeter, Salmiak, Weinstein, 
starkem Weinessig und Seifenbriihe; man legt das Eisen die erforderliche 
Zeit ein, iiberzieht es dann mit Lehm, gliiht, liWt langsam erkalten oder 
loscht es noch heiB, u. a. auch im Safte von Bilsenkraut oder in "aqua 
vitae", worin vorher schon BIei geloscht wurde 1). [Aqua vitae kann 
hierbei entweder nur als geringer Zusatz zum Wasser in Frage kommen 
oder es bedeutet, wie in alter Zeit Cifters, nicht Weingeist, sondern irgend
eine Substanz, der aberglau bischerweise besonders kraftige, wunder bare 
Wirkungen zugeschrieben werden.] 

Den metallurgischen Aufzeichnungen reihen sich noch an: die iiber 
das Miinzwesen, unter besonderer Beriicksichtigung von Berechnung 
und Bereitung der erforderlichen Legierungen 2), die Abbildungen von 
Bergwerken 3), von Stampfwerken mit Wasserrad-Antrieb 4), von Ram
men 5), von Doppelgeblasen usf. 

2. Praparate. Urn Alaun zu bereiten, brennt man Alaunstein ganz 
so wie Kalkstein 10-12 Stunden lang im Of en und lagert ihn dann 
an trockner Stelle in freier Luft ein. Nun flillt man grofie kupferne 
Kessel, die bis 12 Fufi Durchmesser haben und deren je vier gemein
sam betrieben werden, mit heil3em Wasser, beschickt sie mit der ge
brannten Masse, kocht 1/2 Stunde unter gutem Umriihren, schaufelt 
aus, lafit die vom Riickstand abtropfende Fliissigkeit zuriicklaufen, 
flillt in die Losung neues Rostgut nach und fahrt so fort, bis sich der 
Alaun an den Schaufelstielen festzusetzen beginnt; darauf wird die dichte 
Lauge mittels holzerner Kannen in Kasten gefiillt "sicut vidisti" [so, 
wie du es gesehen hast] 6) und wenn nach fiinf Tagen der Alaun "sich 
angehangt hat" [auskrystallisiert ist], so wird er "abgestofien", in Korbe 
gefiillt und durch Ausschwenken und Abtropfen vollig gereinigt. Urn 
den Alaun von vorhandenem Vitriol zu befreien, wirft man in die Losung 
gegliihtes .... [Liicke], das letzteren an sich bindet7). 

Will man Salpeter "ziehen", so flillt man eine Grube abwechselnd 
mit einer zwei Finger hohen Lage Atzkalk, getrocknetem Stroh, einer 
fufidicken Schicht Erde usw., giefit drei Wochen lang taglich Harn auf, 
zieht sodann den Salpeter ebenso aus, wie das beim Alaun beschrieben 
wurde und verfahrt mit den Riickstanden immer wieder in gleicher 
Weise 8). 

Die wichtigste Anwendung findet der Salpeter zur Darstellung des 
Biichsenpulvers. Hieriiber wird in dem Abschnitte iiber Person, 
Kenntnisse und Fahigkeiten eines "Biichsenmeisters" Ausfiihrliches 
berichtet, z. T. in Worten, die mit jenen der alteren "Feuerwerksbiicher" 
(z. B. des Heidelberger urn und nach 1430) weitgehend iibereinstimmen 9). 

1) 24. 2) Tafel 37. 3) Tafel 40 u. 32. 4) Tafel 43 u. 44. 5) Tafel 41 u. 42. 
6) Verschwiegen werden hier anscheinend die ho\zernen Krystallisier.Stabe 

oder Gestelle. 
7) 29. 8) 29. 9) 35 ff. 
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Biichsenpulver besteht aus gleichen Teilen Kohle, Salpeter und Schwefel, 
ohne weitere Zutaten, die nur schadlich sind, wie Burros [Borax] oder 
Kupfer. Zusatze sind hingegen erforderlich, um schlagendes Feuer, 
klebendes Feuer, Wurf·Feuer u. dgl., zu bereiten "sicut scis" [so, wie 
du weiBt]. Ein gutes Wurffeuer z. B. gibt ein Tuch ab, das man in 
geschmolzenen Schwefel getaucht, mit gepulvertem Salpeter bestreut, 
mit Steinol begossen und dann angeziindet hat; wenn iiberhaupt, ist es 
nur mit viel Harn oder Essig zu loschen [dem eine besonders "kalte 
Natur" zugeschrieben wurde]. Einen Brandsatz fiir Holzwerk bereitet 
man, indem man Flachs oder Werg mit einer Schmelze aus Schwefel, 
Salpeter, Pech und Unschlitt trankt und mit etwas Biichsenpulver be· 
streut; einen solchen, "der auch im Wasser brennt", indem man 3 Pfund 
Salpeter, 1 Pfund Schwefel, 1/2 Pfund Lindenkohle, 1 Lot Campher und 
1 Lot Bernstein vermengt "sicut scis". Machtiges Feuer ergeben auch 
gepulverter Schwefel nebst "pinguedo terpentinae" [Terpentinol], feinst 
gepulvertes Kolophonium, das man in die Flamme blast, sowie Schmelzen 
aus Schwefel, Pech, Wachs, Harz und Kolophonium, deren "Kruste" 
Hanfstengel zu wetterbestandigen Fackeln gestalteV). Um geschlossene 
Gange oder Minen "auszurauchern", mischt man 10 Pfund Salpeter, 
3 Pfund Schwefel, 11/2 Pfund Lindenkohle, 2 Lot Campher, 2 Lot Bern· 
stein und je 4 Lot Realgar, Auripigment und Hiittenrauch [arsenige 
Saure], schmilzt das Ganze mit Unschlitt zusammen, trankt hiermit 
Hanf und Hadern, formt zu Kugeln, iiberpicht diese und versieht sic 
mit einem Loch, in das man Biichsenpulver fiillt und hierauf anziindet. -
Zugehorige Abbildungen stellen dar: eine Pulvermiihle m 2), Geschiitze 
und Schleudermaschinen nebst Transportwagen und Zubehor 3), Karren· 
biichsen und Streitwagen 4), die notigen Werkzeuge und Instrumente 5), 
eine Wagenburg 6 ) und einen Heereszug7 ). 

Seife siedet man aus Hirsehtalg und einer Lauge aus "calx viva" 
[Atzkalk] und "cineres clavellati" [gestampfter Asche, Pottasche], oder 
aus Unslitz [Unschlitt], von dem man 1 Pfund mit 3 MaB Wasser, 
2 Pfund Waidasche und 1 Pfund Atzkalk zurechtkocht; manche setzen 
noch "ein gut Teil" Erbsenmehl oder weiBen Hundemist bei, wodurch 
die Masse rascher fest und in die Formen gieBbar wird. Der feinen 
"Jungfernseife" verleiht man durch Ambra, kostliche Krauter und andere 
Zugaben dieser Art, Duft und Wohlgeruch 8). 

Branntwein, gebrannter Wein oder "aqua vitae" ist ein "Wasser", 
das [je nach der Starke, die es haben solI] dreimal, aber auch bis fiinfmal 
destilliert wird 9), und zwar nicht wie Essig, Salzwasser u. dgl. "per 
filtrum" [durch das Filter: FiltrationJ1°) auch nicht wie Rauten., Reben·. 
Schollkraut-Wasser u. dgl., durch Stehen im Sonnenschein [Digestionll)], 

1) 41. 2) Tafel 46 u. 47. 3) Tafel 48-53, 65-71. 4) Tafel 58 u. 59. 
5) Tafel 62-64. 6) Tafel 60 u. 61. 7) Tafel 54-57. 8) 21. 9) 23, 24. 

10) 21, 24. 29. 11) 16, 18. 
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sondern "per alembicum" [durch den Ambix, den Destillier-Apparatl)]. 
DaB es hierbei noch Geheimnisse zu wahren gibt, zeigt eine Anweisung, 
die ausnahmsweise vollig in lateinischer Sprache geschrieben ist 2) : 
"destilliere [aus Wein] aquam ardent em [brennendes Wasser] mittels 
des Alembicus, unter Beigabe einer gewissen Menge gewohnlichen 
SaIzes, und wenn du dann ein Tuch oder den Finger hineintauchst und 
sie einer Kerze naherst, so wird es verbrennen, ohne daB Tuch oder 
Finger verletzt werden." Es ist von groBem Interesse und zeugt fiir die 
Beharrlichkeit der Tradition, daB hier Teile der altesten Geheim-Vor
schriften Zur Herstellung eines diinnen Weingeistes noch nach Jahr
hunderten ziemlich unverandert wieder auftauchen, einschlieBlich des 
(in Wirklichkeit ganz unausfiihrbaren) Versuches mit dem Finger 3). -
Gebrannter Wein, der im 15. Jahrhundert auch in Deutschland keine 
Seltenheit mehr war, wird oft in groBeren Mengen (I Pfund, 1/2 MaB') 
zu allerlei Zwecken verwendet 5), u. a. auch bei der Bereitung von Ziind
massen fiir Fackeln, beim Zurechtmischen gewisser SchieBpulver-Satze 6), 

zur Gewinnung der Losungen und Extrakte aus allerlei Gewiirzen und 
Drogen (z. B. Campher), aus Blumen (Rosen) und Krautern usf. 7); 

daB das hierzu beniitzte GlasgefaB ein "fiolchin" [eine Phiole] heiBt 8), 
deutet wohl auf italienischen Ursprung der Vorschriften. Das "Destil
lieren" ist in diesen Fallen vermutlich nur ein Digerieren, wahrend z. B. 
bei Terpentinol ausdriicklich angeordnet wird "destilliere es durch den 
Alembicus" 9). 

Essig bereitet man in gehoriger Starke aus [meist triibem oder 
umgeschlagenem] Wein, oder aus Bier: man setzt diese in groBen glasierten 
Topfen dem Sonnenschein aus, flillt den "Lutter" zwei Finger hoch in 
kleine, mit Wein ausgeschwenkte FaBehen, verspundet sie und HWt sie 
einen Monat lang in der Warme stehen10). Glaubt man, den Wein noch
mals klaren zu konnen [um ihn trinkbar iu machen], so versucht man am 
besten, in je zwei halbvolle groBe Kriige "Schwefelrauch zu destillieren" 
[schweflige Saure einzuleiten] oder Zusatze von SaIz, einem Honigabsud 
weiBen Senfs, Mastix und EiweiB zu machenll). [Es sind dies zumeist 
die namlichen Mittel, iiber deren betriigerischen Gebrauch um die gleiche 
Zeit, 1494, u. a. SEBASTIAN BRANDT'S "Narrenschiff" in so hochst be
weglichen Worten Klage flihrt.] 

3. Farberei. Die zunachst schwer verstandlichen Titel "Biberschwarz 
machen", "BeiB den Biber", haben nichts mit dem Tiere dieses Namens 
zu schaffen, sondern sind offenbar zu lesen "Biber schwarzmachen", 
"Beiz' den Biber", und beziehen sich auf ein grobes, tuchartiges Wollen
gewebe, das noch bis in das 19. Jahrhundert hinein unter dem Namen 

1) 41. 2) 41. 
3) Vgl. meine "Beitrage zur Geschichte des Alkohols" (Chemiker-Zeit. 1913, 

S. 1313; 1917, S. 865). 
4) 19, 23. 5) 14, 19,23. 6) 40, 41. 7) 19, 21. 8) 21. 9) 23. 10) 25. 11) 24. 
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"Biber" bekannt blieb. Das Beizen erfolgt, unter den Anweisungen 
"sicut scis", "mach's als du weiBt", mittels 1/2 Pfund Galla pfeln "in wenig 
Baumol weich gedampft", nebst 4 Lot Alaun, 2 Lot "aes ustum" [ge
branntes Kupfer, Kupferoxyd] und 1 Quentchen Salmiak1). Schwarz
gefarbt werden Wolle, Tuch, Leinen und Flachs, welchen letzteren man 
vorher in einer aus Waidasche angemachten, durch einen "Filz" filtrierten 
Lauge zwei Stunden kocht und hierauf rein auswascht 2); auf je eine 
Elle obiger Stoffe nimmt man 2 Lot Gallniisse und 1/2 Lot Alaun, kocht 
wenigstens eine Stunde, kiihlt ab, setzt 3 Lot Vitriol, 1/2 Lot Gummi 
und Eisenspane nach Gutdiinken zu, kocht neuerdings, kiihlt wieder ab 
und fahrt so fort "bis es schwarz genug ist"3). - Rotgefarbt wird Tuch 
oder Seide, die man zuerst "vorbereitet", und zwar durch Aufkochen 
mit einer Losung von Alaun in Regenwasser, sod ann mit einer ebensolchen 
von Weinstein, und schlie13lich durch Trocknen; als Farbstoff dienen 
"Englische Flocken", die man kleingeschnitten in Brunnenwasser auf
gekocht, zerquetscht, zu Klumpen gebaUt, getrock.net, und im. bedeckten 
Morser feingestoBen und aufbewahrt hat. [Verm.utlich handelt es sich 
um Krapp, der in England zwar seit alters her angebaut, aber auch in 
groBen Mengen dahin eingefiihrt wurde, so daB "englische Flocken" 
auch eine in England gangbare Sorte, z. B. niederlandischen Ursprunges, 
bezeichnen konnen.] Auf 3 Ellen nim.mt man davon 1/2 Pfund, diese 
schiittet man in abgekochtes, gut abgestandenes, ganz klares Kleien
wasser, laBt tiichtig aufwallen, bringt das Tuch hinein, siedet eine halbe 
Viertelstunde, wascht aus, trocknet, und wiederholt dies alles so oft, 
bis es schon rot ist 4). [Auch diese Vorschriften sind, wohl nicht ohne Ab
sicht, sehr unzureichend und unvollstandig.] - Um Barchent blau 
zu farben, siedet man ihn zunachst ein- odeI' zweimal mit Alaunwasser, 
dann eine halbe Stunde lang mit "Waid-Blumen" [Waid-Farbstoff 
= Indigo] in Regenwasser und wascht gut aus; solI der Ton dunkler 
werden, so fiigt man auf je 3 Ellen eine NuB graB gestoBene Waidasche 
bei 5). - Griin farbt man Tuch oder Barchent mittels des Krautes Walt, 
das auch Schart oder Witschen heiBt [d. i. wahrscheinlich die noch jetzt. 
als "Farberscharte" bekannte Farberdistel, vielleicht aber auch eine 
Art Wau, Reseda luteola]; man zieht dieses Kraut erst eine Stunde mit 
Lauge aus Waidasche aus, trocknet es, kocht es dann in einem rein en 
Kessel mit Wasser auf, legt ein gelochtes Brett dariiber und erst auf 
dieses den Stoff (andernfalls wird er fleckig) und laBt 1/2 Stunde sieden. 
Will man den Ton dunkler haben, so farbt man noch in blauer Farbbriihe 
nach, soIl er aber ganz dunkel ausfallen, so setzt man Waidasche zu 6). -
Braune Farben werden erzielt, indem man das blaue oder griine Tuch 
in roter Farbbriihe nochmals nachfarbt 7). - Urn Flecken aus den 
Stoffen zu entfernen, laBt man 6 Rindsgallen mit 2 TIn. Wasser, 1/2 Pfund 
feingestoBenem Weinstein und 2 Lot ebensolchem Alaun aufsieden, 
-1)-2!'i. 2) 25. 3) 25. 4) 25. 5) 26. 6) 26. 7) 26. 
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setzt 11/2 Lot Vitriol und 1 Trinkglas Essig zu und kocht die Mischung 
um 1/3 ein, wonach sie ein treffliches "Fleckwasser" abgibtl); Zur Be
seitigung von Flecken, die durch 01, Obst oder Weinbeeren cntstanden 
sind, geniigt Waidaschenlauge, die man 3- oder 4mal "durch die Reb
asche geschiittet hat" [um sic durch deren Alkali weiter zu verstarken]2). 

4. Hausliche Vorschriften. Diese, die einen groBen Teil des Manu
sk;riptes einnehmen 3), umfassen, wie schon anfangs erwahnt wurde, ein 
Kunterbunt der verschiedensten Anweisungen zur Herstellung von 
Nahrungs-, Schonheits- und Heilmitteln fiir Mensch und Tier, von 
Gegenstanden der HauswirtschaH und des hauslichen Bedarfes 4), ferner 
aber auch Kochrezepte 5), wahre und schwindelhafte Anpreisungen, 
aberglaubische Regeln aller Art, u. a. die (von prachtigen Abbildungen 
begleiteten) langst bekannten Verse iiber Eigenschaften und Kraftc 
der Planeten usf. Gerade weil sie auf Neuheit keinerlei Anspriiche er
heben, vielmehr sichtlich durchaus auf weit altere Quellen zuriick
gehen 6), bieten sie kulturgeschichtlich vieles Lehrreiche, da sie einen 
gewissen Einblick in die Anschauungen und Gebrauche der gebildeteren 
Kreise des 15. Jahrhunderts ermoglichen. Die Wiedergabe der einzelnen, 
oder auch nur der wichtigsten Vorschriften, wiirde iibergroBen Raum 
erfordern; es mag daher ein Verzeichnis der beniitzten Bestandteilc 
und Zutaten geniigen, das jedoch keinen Anspruch auf liickenlosc Voll
standigkeit erheben will: 

Ambra 
Badeschwamm, gebrannter 
Bibergeil 
Biberknochen 
Bocksleber 
Blut, frisches 
Butter 
Canthariden 
Eigelb 
EiweiG 

Aes ustum 7) 
Alaun 
Armenischer Bolus 
Armoniacum 8) 
Bohnenasche 
Buchenasche 
Calitzenstein 9) 

a) Tie r i s c he: 
Frauenmilch 
Geierfett 
Harn 
Hirschtalg 
Honig 
Hiihnerfett 
Katzenfett 
Krebsenasche 
Krotenasche 
Kuhmilch 

b) Mincralische: 
Calx viva 
Cineres clavellati 10) 
Galitzen, weiGer 11) 
Lauge 
Rebenasche 
Sandarach 
Tutia 12) 

Rindermark 
Schafmilch 
Schmalz 
Seife 
Unschlitt 
Wachs 
Ziegenmilch 
Ziegenmolke 

Vitriol 
Vitriol, romischer 13) 

Waidasche 
Weinstein 
Weinstein, gebrannter 

1) 25. 2) 26; s. daselbst auch Mittel zum Schutze gegen Motten und Ungeziefcr. 
3) Hauptsachlich 12-24. 
4) Vgl. auch Tafel 35: Spinnrad mit mechanischem Handantrieb. 
5) 26; siille Fladen und Backwerke. 
6) Von diesen wird im Text nur einmal (15) eine einzige genannt: AVICENNA. 
7) Kupferoxyd. 8) Salmiak. 9) Zinkvitriol. 10) Pottasche. 11) wie 4. 

12) Ein unreines Zinkoxyd. 13) Alaun ? 
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Absinth 
Ackelei 
Aloe 
Aloeholz 
Anis 
Baumiil 
Beifu13 
Bernstein 
Bertram 
Betonica 
Boretsch 
Campher 
Cardamom 
Citrone 
Colophonilllll 
Coloq uinte 
Coriander 
Cubeben 
Datteln 
Dillsamen 
Eichenholz 
Enzian 
Erdrauch 
Eruca 
Espenbceren 
Espenrinde 
Essig 
Fenchcl 
Foenum graeculll 
Filnffingerkraut 
Galbanum 
Galanga 
Gewilrznelke 
Gummi, arahiclIlll 
Gurke 
Harz 
Hauswurz 
Ingwer 
Iris 

c) Pflanzliche: 
Kichern 
Kirsc h gu III III i 
Kleie 
Knoblauch 
Kilmmel 
Lattich 
Laudanum 
Leiniil 
Liebstiickel 
Lilienwurzel 
Lorbeersamen 
Macis 

l'olypodium 
Quecken 
Quittenkerne 
Quittenschlcim 
Rautc 
ltautelliii 
Rosen bliiten 
Hosensirup 
Hoscnwasscr 
Hiibe 
fiafran 
Salbei 

Malvasier Sandelholz 
Mandeliil Saturei 
Mandeliil, hitteres Senf 
~Iastix Sennes 
~Ieisterwurz Schiillkraut 
1Iispelblatter Spica nardi 
)fispelholz Dtorax 
Moos yom Dtein Storax, fiiissiger 
Moos YOIll Todtcn heill Terpentin 
Muskatbliltc Terpentinharz 
Muskatnu13 TcrpentiIJa 
Muskatiil 'l'hymian 
1I}Ttensamen Traganthgummi 
Xelkc Turbit 
Xu 13 Veilchensirup 
Xu13, welsche Verbena 
Pariskiirner Wac holder 
Peeh Waldwurz 
PetersiJie Wegerich 
Pfeffer, langeI' Weidenholz 
Pfeffer, schwarzer Weihrauch 
Pfeffer, weiBel' Weinstein 
Pfingstrose Wcrmut 
Pfirsichkernl' Zimt 
Pimpcrnell Zitwer 
PinienkcnH' Zucker 
Polpi Zwiebp] 

\Vip obige Li~te er;;ehl'1l liifJt. spielell :-\t{)ffe IHul Er;wugni~se pflanz. 
lie her HCJ'kullft bci weitcm (lie Haupt]'olk un(1 ('S f('hlen 11lltcr ihncn 
Hoch alie (lp], IteUPIl Welt angehiirigcn, was mit del' UlIl 1480 anzullchmen
dell Ahfassullgszeit des .. Hausbucll<'s" ill j)('st('l' Cbl'l'l'instimmung 
steht. \rOIl <it'n mcistcn iVlitteln gelangl'n stet" nUl' vel'haltnismiWig 
kleine )Iengcn ;l;U)' Vel'wenclung; cine de)' wcnigen Ausnahmen biptet 
(leI' Zuckpr (7UC(;('I'. cuekl'l', ;I; 11(.:kc]' 1) , del' a\,.; roller odeI' roter Zucker 
(zucker rubcus 2), Brotweker (panis de 7.Uecel'O 3). Hutzueker 4), uml 
Kandiszuckpl' (;lH.:kel' {oanrlit5) ang('fiihl't UIHl hi:--i I'll 1,'2 ~u'rpilrn aUl'h 

7,(1 l Pfund \'org('sehrif'fH'1l \1·inlO). 

I) :? I. 2:3, 26. 2) 2:1. ") 24.1) 1 O. 0) 21, 2:). 6) I:L 14, 22. 
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Dber eigentliche Gegenstande des Luxus, namentlich des Kleidung 
und Schmuck betreffenden, lassen zwar die Abbildungen des "Haus
buches" mancherlei Merk.wiirdiges ersehen, der Text aber schweigt in 
dieser Hinsicht fast vollstandig, denn nur an ei ner Stelle bespricht er 
die Herstellung kiinstlicher Perlen1): man feuchtet hohle Glasperlen 
mit einer Lasung von arabischem Gummi an, streut feinen Silberstaub 
ein, fiillt erst mit etwas Baumwollc, dann mit "Paternoster-Masse" 
aus arabischem, Kirsch- und Traganth-Gummi, und poliert schlieBlich 
durch Schiitteln mit Bimssteinpulver in einem Sack.chen. Es lassen sich 
aber auch aus geschmolzenem Mastix perlengroI3e Tropfen bilden, denen 
man die rechte Farbe und Harte mittels eines "aqua firtis" [wohl aqua 
virtu tis , Wunderwasser n verleiht, "in dem Krystall aufgelast ist". 
Auch diese sehr unvollstandigen Vorschriften entstammen offenbar der 
Dberlieferung aus Iangstvergangener, mindestens friihmittelalterlicher 
Zeit 2). 

1) 2l. 
2) tJ'ber alte Rfzepte zur Anfertigung ktinstlicher Perlen vgl. meine "Alchemic". 
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21. Zur Geschichte des diabetischen Zuckers 1). 

Schon bei fruherem Anlasse 2) hob ich die merkwurdige Ta tsache 
hel'vor, daB del' suBe Geschmack des diabetischen Harnes, del' in Indien 
bereits im 5. Jahrh. n. ChI'. bekannt war, in del' arabischen Literatur 
gar nicht, in del' europaischen abel' erst verhaltnismal3ig spat erwahnt 
und noeh viel spateI' auf einen Gehalt an Zucker zuruckgefuhrt wird; 
es erseheint dies um so auffalliger, als die Prufung des Harnes, das sog. 
"Harnbeschauen " , wie schon fur die fruh-byzantinisehen Arzte so auch 
fur jene des gesamten Mittelalters und eines groBen Teiles del' Neuzeit, 
die wesentliche, ja oft die alleinige Unterlage jeder Diagnose bildete. 
~~n diesel' Stelle genuge es, daran zu erinnern, daB noch PARACELSUS 
(1493-1541) zwar Kostproben des Harnes vorschreibt, den unter Um
standen suBen Geschmack ldulcedo) abel' in keinerlei Zusammenhang 
mit dem ihm wohlbekannten Diabetes bringt; daB ferner WILLIS (1670 
und 1676) zwar den suBen Geschmack des diabetischen Urines kennt, 
ihn abel' nicht auf Zucker zuruckfuhrt; daB endlich erst DOBSON (zwischen 
1772 und 1776), HOME (1780), ROLLO und COWLEY (um 1790) das regel
maBige Vorhandensein cines Zuckers feststellten, den FRANK (um 1792) 
k,rystallisiert und vollig rein erhielt, und den THENARD (1806), CHEVREUL 
(1815), sowie BOUCHARDAT und PELIGOT (1838) als identisch mit Trauben
zucker erwiesen. 

Angesichts diesel' sehr allmahlichen Entwieklung del' einschlagigen 
Kenntnisse muB es uberrasehen, in del' zuerst 1606 zu Paris anonym 
gedruckten "Histoire maccaronique de MERLIN COCCAIE" 3) anla/3lich 
del' absichtlich ubertreibenden Schilderung eines uppigen Gastmahles 
den Worten zu begegnen: "Tant de sortes de Yin ne se passerent pas ... 
sans les douces urines, que Corse pisse", in denen also korsischer SuB
wein und diabetischer Harn in unmittelbaren Vergleich gestellt werden; 
diesel' muBte den Lesern offenbar ohne weiteres gelaufig und verstandlich 
sein und daB dies der Fall war, bestatigt auch eine nUl' wenige Seiten 

1) Chemiker-Zeit. 1920, S. l. 
2) Abhandl. u. Vortr. z. Geseh. d. Xaturwis~emch. Bd. 1, S. 326. Leipzig 1906. 

Vgl. den eingehenden und lehrreichen Aufsatz E. EBSTEINS: Zeitschr. f. l:rologie. 
Bd. 9, S. 201 ff. 1915. 

3) Ed. P. L. JACOB: S. 22. Paris 1859. 

14* 



212 Vierte Abteilung. 

spat ere Stelle I ), die einen Arzt schon am friihen Morgen in die Stadt 
laufen HiI3t "pour contempler les urines", also zum "Harnbeschauen". 

Die "Histoire maccaronique" gehort, wie schon ihr Name besagt. 
zur Gattung del' sog. "maccaronischen" Poesie und ist sogar deren 
grundlegendes Hauptwerk. Das Wesen jener heiteren Dichtungsart, 
von der Deutschland erst 1790 aus LESSINGS "Collectaneen" einige 
nahere Kunde erhielt 2), besteht darin 3), daB der Verfasser, im Bestreben, 
recht gelehrt zu reden, was er aber aus seheinbarer Unwissenheit nieht 
vermag, Worte seiner Mutterspraehe in die lateinisehe einmengt, wodureh 
ein laeherliehes und ergotzliehes Gemiseh zustande kommt, das sieh 
namentlieh zur halb klassiseh, halb naiv tuenden Behandlung satiriseher 
odeI' parodistiseher Stoffe ganz vortrefflieh eignet 4). Wenn nieht als 
Erfinder, so doeh als Vollender del' ganzen Gattung ist THEOPHILO 
FOLENGO aus Mantua anzusehen (1491-1544), der aueh den Namen 
"maeearoniseh" aufbraehte, " ,veil derlei Gediehte nieht weniger ein 
Gemiseh versehiedener Spraehbroeken seien, wiedie allbeliebten Maeearoni 
ein solehes aus Mehl, Butter und Kase"5). Die "Gesehiehte des MERLIN 
COCCAIl:S", - diesen Namen wahlte FOLENGO als Pseudonym -, er
bliekte das Tageslieht zuerst 1517 zu Venedig und erfreute sieh eines 
fabelhaften Erfolges und zahlreieher Neuauflagen 6); sehon 1606 ersehien 
aueh (in zwei verschiedenen Ausgaben) die weiter oben angefiihrtc 
franzosisehe Dbersetzung des Werkes, das u. a. dem RABELAIS (1483 
bis 1553) als wertvolles Vorbild gedient haben solF). JACOB bezeiehnet 
sic j edoch in seinem "\Viedera bdrucke von 1859, der Versieherung V IOLLET
LEDucs folgend, als "fort peu cxacte" und "pas scrupuleusement 
litterale" 8), und auch GENTHE berichtet, sie gelte fiir "schlecht und 
schief" 9); ein Blick auf den Urtext erweist diese Meinungen als durch
aus berechtigt, denn die franzosische Fassung ,-erhalt sieh zur maeearoni
schen nicht wie cine Dbersetzung, sondcrn wie eine freic Bearbeitung. 
also etwa wic FISCHARTS "Gargantua" zu dem des RABELAIS, - nul' 
abgesehen von FISCHARTS kiihncr Eigcnart und unnaehahmlieher Spraeh
gewalt. Jedenfalls schien es daher gcboten, den franzosisehen Wortlaut 
der Stelle iiber die kol'sisehen Wcine mit jenem des Originals zu ver
gleiehen. Hierbei ergab es sieh, daB in del' Venetianel' Ausgabe des 
., Opus MERLINI COCC.UI" von 1585 del' ganze Absatz iiber die "\Veine 

I) Ebenda S. 24. 
2) Siehe LEssr"Gs \Yerke. cd. LACHMAI\X-IT[F"cKER: Bd. 15, S. 297. Leipzig 

1900. 
') GEXTHE: Geschichte del' maccaronischen Poesie. 1:5. 62. Leipzig 1836. 
4) Vgl. die unnachahmliche Doktor-Promotion am Schlusse yon :UOLIERES 

,,~Ialade imaginaire". Oeuvres Bd. 2, S. 761. Paris 1869. 
5) GEXTHE: S. 70 ff; demgemiW bezeichnet sie FISCHART in seiner, dem RABELAI~ 

nachgedichteten "Geschichtsklitterung" (1594) als .,Nuttelverse" (ebenda S. li2). 
denn dieses GE:>THE auffallig erscheinende Wort ist offen bar- = Xudelverse. 

6) GEWHE: S. 116 ff. 7) Ebenda S. 122 ff. 8) Ed. JACOB: f'. 3. 
9) a. a. 0., S. 122 ff. 
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(sowie del' auf den harnbeschauenden Arzt anspielcnde Satz) vollstandig 
fehIP), wahrend in jener, nach del' GENTHE den ersten Gesang als Probe 
abdruckte 2), zwar mehrere Weine aufgefiihrt werden, nicht abel' die 
korsischen. Ob sich etwa eine del' zahlreicheu4f3onstigen Ausgaben mit 
del' franzasischen Dbersetzung deekt, vermochte ieh derzeit nieht fest
zustellen; so lange hieriiber nichts Bestimmtes ermittelt ist, geht also 
das eingangs erwahnte Gleichnis nicht auf den Anfang des 16. Jah!"
hunderts zu"riick, sondern nur auf jenen des 17. 

22. Diamant und Bocksblut; eill Beitrag zur 
Volkskunde S). 

Anlal3lich einer Sitzung del' Halleschen "Naturforschenden Gesell
schaft" fragte mich deren damaligel' V orsitzender, Geh. -Rat Prof. Dr. med. 
J. VEIT, ob es irgendeinen chemischen Anhaltspunkt dafiir gebe, 
daB frisches Blut lasend auf Nieren- oder Blasensteine zu wirken ver
mage ~ In del' Umgebung von Florenz habe er namlich durch Zufall 
Gelegenheit gehabt, aus dem Volksmunde auf das Bestimmteste ver
siehern zu horen, daB die Heilsamk.eit noch warmen Bocksblutes in 
solchen Fallen eine ganz bekannte, durch die Erfahrung beglaubigte 
Tatsache sci, und auf seine Einwendung, daB Bocksblut iiberhaupt die 
genannten Steine unmoglieh angreifen ki"inne, sei ihm der wunderliche 
Bescheid geworden: "Warum nicht ~, es lost doch sogar Diamanten!" -
Ich machte den Fragesteller darauf aufmerksam, daB diese Antwort 
nur insofern iiberrasehend erscheine, als sie das zahe Fortleben eines 
uralten Aberglaubens bezeuge. Durch seine Absonderlichkeit war mil' 
dieser schon bei friiheren Anlassen aufgefallen, und im Laufe der Jahre 
hatte ich mir deshalb vielerlei Zugehoriges angemerkt; im nachstehenden 
gebe ieh eine kurze Dbersicht, die nicht den Anspruch erhebt, Erschopfen
des zu bieten. 

1. Altertum. Die alteste einsehIagige Nachricht findct sich in del" 
urn 75 n. Chr. yerfaBten "Naturgeschichte" des PLINIUS 4): der Diamant 
lal3t sich infolge seiner ungeheuren Harte durch keine mechanische 
Gewalt zerbreehen, zersprengt vielmehr sogar eiserne Ambosse und 
Hammer, ferner widersteht er [infolge jener ganz besonders "kalten 
Natur", die er mit den kostbarsten EdeIsteinen teilt] clem Feuer und. 
kann dahcr nieht erhitzt \yerden 5): hiernach empfing er seinen gric-

1) ~. 81 der Ausgabe von 1585. 2) GEXTHE: S. 219. 
3) Chemiker-Zeit. 1921, S. 1. 4) lib. 20, cap. 1; lib. 37, cap. 15. 
5) DaB die Harte des Diamanten und scin "Freisein YOIll Leerpn" (von Poren) 

ihn uncmpfindlich gegen Feuer und mechanische Gewalt machI', melden "als 
Meinung Vieler" allerdings ben'its SEXECA, der Lehrer XEROS ("Von der "Cner
schiitterlichkeit der Wpispn", cap. 3), ja schon HEROX, des~en Lebenszeit man jetzt 
zumeist um 200 Y. Chr. ansetzt (s. LA ('OUR-ApPEL: Die Physik auf Grund ihrer 
gpschichtlichpn Entwicklung. Bd. 1, S. 222. BraunRchwpig 190,,)). 
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chischen Namen Adamas = der Unbczwingliche. Sympathie und Anti
pathie zeigt er in merkwiirdigem MaBe; so z. B. hindert er den Magneten, 
das Eisen anzuziehen, oder entreiJ3t es ihm, wenn er es schon angezogen 
hat, und wahrend die Qchtigsten Kri-ifte, wie Feuer und Eisen, seiner 
nicht Herr werden konnen, wirkt frisches heiJ3es Bocksblut, das doch die 
Schneiden eiserner Instrumente beim Abloschen harteP), auf ihn 
erweichend, so daB er sich hinterher, allerdings nur mittels der besten 
Schmiedewerkzeuge, zerkleinern laBt. " Welcher Kopf", - so ruft 
PLINIUS aus, der doch sonst auch den tollsten Aberglauben ohne weiteres 
hinzunehmen p£legt -, "hat dies herausgefunden? Welcher Zufall 
hat uns damit bekannt gemacht? Welche Vermutung hat auf eine 
derartig absonderliche Tatsache geleitet und das betre££ eines der stin
kendsten Tiere?" - Ein solches, o££enbar bereits wohlbekanntes, selbst 
den Diamanten bezwingendes Mittel konnte sich auch die Medizin zu 
ihrenZweckennicht entgehen lassen, und so erzahlt denn schon ein hervor
ragender arztlicher Zeitgenosse des PLINIUS, RUFUS aus Ephesus 2), 
daB man die harten Nieren- und Blasensteine durch nichts erfolgreicher 
losen und beseitigen konne, als durch das frische heiBe Blut eines Bockes, 
den man freilich in ganz bestimmter Weise mit gewissen hitzigen Krautern 
fiittern und zur rechten Jahreszeit sowie auf richtige Art schlachten miisse. 
Die namliche Meinung scheint auch der ebenfalls etwa gleichzeitige 
agyptische Arzt und Magier XENOKRATES aus Aphrodisias geauBert zu 
haben, doch kennen wir sie nur aus Zitaten in (echten?) Schriften des 
weltberiihmten GALENOS (gest. um 200 n. Chr. 3) sowie beim heiligen 
HIERONYMUS (4. Jahrh.4). Im 2. Jahrhundert wiederholt derlei Angaben 
der "antike Baedeker" PAUSANIAS, in seiner beriichtigten, aus alten 
Quellen aller Art zusammengestoppelten "griechischen Reisebeschrei
bung"5), im 3. Jahrhundert SOLINUS, der Verfasser eines diirftigen, 
kurzen, aber gerade deshalb in der Folgezeit sehr beliebten Auszuges 
aus PLINIUS 6). N ach den alchemistischen Schriftstellern dieses Zeit
alters erweicht Bocksblut Gras und Edelsteine 7 ), auch verwenden es 
PSEUDO-MoSES, PIBECHIOS, ZOSIMOS u. A., als Zusatz beim Zerkochen, 
Schmelzen und Verbrennen gewisser Substanzen, sowie bei der Bereitung 
starker Lauge 8). PRISCIANUS (4. Jahrh.) bestatigt, daB der Diamant erst 
nach dem Erweichen mittels Bocksblutes durch Eisen "gebrochen" 
werden kann, CASSIANUS berichtet, daB der Magnet durch den Diamant 

1) PLINIUS: lib. 28, cap. 41. 
2) Ed. DAREMBERG-RuELLE: S. 395, 421. Paris 1879. 
3) ISRAELSON: Die materia medica des GALENOS. S. 179. Dorpat 1894. 
4) Erwahnt bei HERTZ: Parzival. S. 481. Stuttgart 1911. 
5) lib. 8, cap. 18. 
6) Ed. MOMMSEN: S. 194, Nr. 52, 56. Berlin 1895. 
7) Ed. LAGERCRANTZ: Papyrus Holmiensis. S. 13, 16. Upsala 1913. 
8) BERTHELOT: Collection des alchimistes grecs. Bd. 2, S. 186, 301, 372. Paris 

1888. 
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gesehwacht, durch Boeksblut abel' wieder in alter Kraft hergestellt wird 1), 
und del' HL. AUGUSTINUS fiihrt (um 415) an, daB del' Diamant dem 
Eisen, dem :Feuer, sowie jeder meehanischen Gewalt wid erstehe , dem 
Boeksblute abel' erliege 2); welche Kraft dies em innewohnt, geht nach 
PALLADIUS (5. Jahrh.?) auch daraus hervor, daU mit ihm hehandelte und 
in ihm geloschte Eisengerate, z. B. Sicheln und Sensen, die gemahten 
Unkrauter so vollig zerstoren, daB sie niemals wiedel' nachzuwachsen 
vermogen 3). Die Arzte des 5. und 6. Jahrhunderts bieten kaum mehr 
als schon RUFUS' aus Ephesus; ALEXANDER aus Tralles (um 550), del' 
auch die sog. Nachtblindheit mittels Bocks-Leber odeI' -Galle heilt 4), 

preist das frische Blut des richtig gefiitterten und geschlaehteten Bockes 
als ein so unfehlbares Mittel gegen Blasen- und Nierensteine, daU man 
ihm sogar den Namen "Hand Gottes" beigelegt habe 5), und hierin stimmt 
ihm AETIOS aus Amida (um 600?) ebenso bei 6 ) wie PAULOS aus Agina 
(gegen 650), del' abel' auch das getrocknete Bocksblut, riihmt7). Aus 
dem Kreise del' byzantinischen Autoren dieses Zeitalters erwahnt THEO
PHYLAKTOS, daU zwar unter den Arten des Elutes das del' Lowen heiB 
genug sei, um den Diamanten zu schmelzen, das des Bockes abel' zweifellos 
noch heiBel', ja das heiBeste aller 8); die namliche Anschauung vertritt 
del' HL. ISIDORUS, Erzbischof von Sevilla (gest. 636), del' in erster Linie 
wiederholt, was er bei PLINIUS odeI' SOLINUS vorfand 9) und vom Boeke 
angibt "er ist ein wolliistiges Tier, ... immer del' Beiwohnung begierig 
und von del' heiBesten Natur'·10). Diesel' vermeintlich so heiBen Natm 
del' Ziegen und (wohl aus den namlichen Griinden) auch del' Affen ge
denkt indessen U. a. schon AELIAN (um 125 n. Chr.) in seinen "Tier
geschichten" 11 ). 

2. Mittelalter. Aus del' antiken Literatur ging del' Aberglaube, del' 
sich an das Bocksblut kniipft, in die mittelalterliche iiber, und zwar in 
ihre samtlichen so verschiedenartigen Zweige. 

N ach del' "Ma ppae ela vicula" (= Sehliissel del' Malerei), die auf 
Grund lateinischer, aus byzantinischen Quellen iibersetzter Vorschriften 
gegen 800 redigiert wurde (naeh DIELS wohl im karolingischen Frank
reich), erweicht und schneidet man Glas mittels Bocksblut odeI' Bocks
harn (den, wegen seiner besonderen "Hitze", schon antike Arzte zur 

1) Erwahnt bei PORTA: Magia naturalis. S. 329; erschien zuerst 1558. Lyon 1651. 
Z) De civitate Dei. Ed. DOMBART: Bd. 2, S. 432; lib. 21, cap. 4. Leipzig 1863. 
3) De re rustica, lib. 8, cap. 5; erwahnt bei ALBERTUS MAGNUS: De vegetabilibus, 

ed. MEYER-JEssEx: S. 658. Berlin 1867. 
4) Ed. PUSCHMANN: Bd. 2, S. 47, 49. Wien 1878. 
5) Ebenda S. 467, 469. 6) lib. 11, cap. 12. 
7) "Cbers. BERENDES: S. 277, 763; Jib. 3, cap. 45; Jib. 5, cap. 11. Leiden 1914. 
8) IDELER: Physici et medici graeci minores. Bd. I, S. 177. Berlin 1841. 

KELLER: Die antike Tierwelt. Bd. I, S. 26. Leipzig 1909. 
9) Origines, lib. 16, cap. 13. 10) Ebenda Jib. 12, cap. 1. 

11) lib. 7, cap. 19. 
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Vertreibung dcs "kaltcn Ficbers" vcrwendeten 1). Die Rchrift des sog. 
HERAKLIUS "Uber die Farben und Kiinste der Romer", die z. T. aus 
dem 10., z. T. aus dem 12. Jahrhundert herriihrt, lehrt GIas und KrystalI, 
Edelsteine und Diamanten, dureh Blut oder Ham des entspreehend gc
flitterten Boekes erweiehen und Eisen mittels seines Fettes hart en 2) ; 
den um 1100 gesammelten Rezepten dps sog. THEOPHILUS ist im wesent
lichen das namliehe zu entnehmen 3). - Das "Kompendium del' Natur
wissensehaften" des HRABANUS MAURUS (780-8;)6), aus karolingisehcr 
Zeit, gibt die Erzahlungen des PLINIUS wieder 4), ebcnso das Bueh "De 
naturis rerum" des ALEXANDER VON NECKAM (1157-1227), Mileh
bruders des Konigs RICHARD L6wENHERZ 5), sowie das dem ALBERTUS 
MAGNUS (1193-1280) zugesehriebene "Li.ber aggregationis"S); im 
(eehten) "Liber de mineralibus" besprieht er die Wirkung des Boeks
bIutes auf Diamanten und Blasensteine, ferner beriehtet er (wohl naeh 
orientalisehen Quellen, S. unten), del' Diamant werde dureh Blei "ge
broehen", was vermutlieh auf das kunstgemal3e Spalten dicses Edel
steines zwischen Bleibleehen odeI' auf sein Einsehmclzen in odeI' an BIei
stiicken zweeks des Schleifens anspielt7). Aus dem vielgelesenen ISIDORUS 
gingen die Angaben betreff del' richtigen Fiitterung und Schlachtung 
des Bockes, sowie del' Einwirkung seines BIutes auf Diamanten, Blasen
und Nierensteine, auch in eines del' wichtigsten und einfIul3reichstE'n 
Sammelwerke des Mittelalters iiber, die um 1240 von BARTHOLOMAUS 
ANGLICUb verfal3te Schrift "De proprietatibus rerum" (= iiber die 
Eigenschaften dE'r DingeS). Die etwa um die namliche Zeit entstandene 
Enzyklopadie des THOMAS VON CANTIMPR}; bietet Gleichlautendes und 
bezeugt das Forldauern del' schon sehr alten Verwechslung des Diamanten, 
als des Adamas (des Unbezwinglichen), mit dpm ebenso benannten Stahl, 
dem Magneteisen und dem Magnet 9); auf dfm genannten Werken wieder 
ful3t durchaus das "Buch dE'r Natur" des CONRAD VON MEG ENBERG 
(1307-137410) und entlE'hnt ihnen Riehtiges wie Fehlerhaftes ohne 
jegliehe Kl'itik. Ganz allein steht mit dieser ROGER BACON da (1215 
bis 12911), del' ausdl'iieklich feststellt, del' Vel'sueh bestatige die hE'rr
schenden Vol'ul'teile nicht und del' Diamant werde dul'ch Bocksblut 
nicht zerbroehen ll); diese Vel'sicherung hlieb jcdoch v61lig unbeaehtet! 

1) BiRTIIE7~T: La chimie au moyen-age. Bd. 2, S. 64. Paris 1893. 
2) Ed. ILG: S. 8, 40, 60. Wien 18n. LIPP~lANN: Chemiker-Zeit. 1916, 8.3. 
3) Ed. ILG: f-I. 175, :no. Wien 1874; LIPPMA:-iN: Chemiker-Zeit. 1917, f-I. I. 
4) Ed. FELLNER: :'l. 217. Berlin IS79. 
5) Ed. WRIGHT: lib. S, eap. 39. London 1863. 
6) Bologna 1478, :'l. 7, 11. 7) De mineralibus. S. 119, 196. (,6ln 1569. 
8) Xiirnberg 1492, lib. 16, eap. 9; lib. IS, cap. 58; vgl. SEAGER: Xatural history 

in ~HAKESPEARES time. :'l. 1:30. London 1896. LANGLOIS: Les connaissances d~, 
la nature et du monde au moyen age. S. 165 if. Paris 1911. 

9) STADLER: Mitt. Geseh. Med. u. Xaturwissensch. Bu. 6, :'l. 121. 
10) Ed. PFEIFFER: S. 128, 4:32. :'ltuttgart 1861. 
11) E. WJEDEMA~N in LITTLES FpHtsdlrift: Hoger Bacon. :'l. 190. Oxford 1914. 
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Viel mag hierzu del' Einflui3 del' so weitverbreiteten sog. Stein- und 
Edelstein-Bucher beigetragen haben. Schon eines del' altesten unter 
diesen, das unter dem Namen eines arabischen Konigs EVAx gehende 
"Libel' lapidum" des Bischofs MARBOD VON RENNES (1035-1123), 
gibt die gesamten Lehren des PLINIUS in latcinischen Hexamctern 
wieder l ), und in del' fruhesten, schon urn 1100 verfai3ten franzosischen 
Dbersetzung und Bearbeitung ist daher das Bock.sblut (sanc de buc; 
sanc d'un chevrot) ebenfalls zu finden 2). Nach PHILIPPE DE THAON, 
del' sein "Lapidaire" zwischen 1121 und 1135 schrieh, hat Adamas den 
Glanz des Bergkrystalles und die :Farbe des :Magnetsteins (aimant !), 
ist aui3erst hart und widersteht dem Feuer, zerspringt und verbrennt 
ab~r nach dem Bespritzen mit Bocksblut, wird durch BIei (ploma) zer
brochen, bildet im Orient einen glanzenden, bei Tag unsichtbaren Berg, 
und zieht das Eisen an; an diese Beschreibung, die die alten, schon mehr
erwahnten Verweehslungen samtlich in sich vereinigt, k.nupft del' Ver
faRser nach Art seiner Zeit eine "Moralisatio" :.,Das Bock.sblut bedeutet 
die Sunde, del' Berg ist Gott, del' die Finsternis erhellt, del' Magnet aber 
CHRISTUS. rIel' uns aus del' Holle zieht"3). Bei GOSSUIN VON METZ, im 
franzosischen "Imago mundi" urn 1247, ist Indien das Vat-erland des 
Magnets, del' das Eisen anzieht, sowie des Diamanten, den Boek.sblut 
zersprengt4). 1m "Lapidaire" des (Pseudo-) )IANDEVILLE (1300-1372 5 ) 

fehlt das Bock.sblut, dagegen k.ennen es die Rezepte des JEHAN DE BEGUE 
(urn 1430), empfehlen seine Gewinnung im Monat Marz "quand Ie bouc 
est cn amour" und benutzen es zum Harten des Stahles 6). Auch ein 
spanisches "Steinbuch" des 13. odeI' 14. Jahrhundertes, d.as aus MARBOD 
Rchcipft, spricht vom heiBen BIute des Bock.es (sangre de cabron calen
tada 7), nach VOLMARS "Steinbuch" (13. Jahrh.) wi I'd Diamant in heiBem 
Bocksblute "weich wie eine Rube", und ahnlich auBert sich das etwa 
100-150 Jahre jungere "Steinbuch aus St.-Florian"8). - 1m Orient 
berichten uber die ungeheure Harte und Kalte des Diamants, uber seine 
Kraft, das Feuer auszuloschen, und uber sein Verhalten gegen Blei, schon 
die {ruhen syrischen uncI persischen, sowie die arabischen und armeniflchen 

1) Ed. BECIL;fANN: S. 11; lib. 1, Vers 30. Gottingen 1799. 
2) PANNIER: Lapidaires fran9ais du moyen-age. S. 36, 110, 145. Paris 1882. 
3) LANGLOIS: a. a. 0., S. 14, 46. Uber den Magnetstein und ::\Iagnetberg im 

deutsehen Mittelalter s. die Sage vom "Herzog Ernst" (ed. BARTSCH: Einleitung. 
S. 149 ff. Wien 1869) und "Gesta Romanorum" (ed. OESTERLEY: S. 646, 746. 
Berlin 1872). Der Vergleieh "Magnet zieht das Eisen an, wie die Braut den Brauti
gam" findet sieh noch bei LUTHER ("Tisehreden", ed. KROKER: S. 209. Leipzig 1903). 
Vgl. auch das Gedicht vom Magneten des CLAT:DIANLS, geb. 565 (in LUCANT:S, 
cd. NISARD: S. 730. Paris 1871). 

4) LANGLOIS: S. 62 ff., 85. 5) Ed. SOTTO: Wien 1862. 
6) MERRIFIELD: Original treatiRes on the arts of painting. Bd. I, S. 75, 311. 

London 1849. 
7) Ed. VOLLMOLLER: S. 2. Heidelberg 1880. 
") E(i. LA:\IBL: K 12, 108. Heilhronn 18i? 
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Steinbiicher1 ), z. B. das sog. "Steinbuch des ARISTOTELES" (9. Jahrh.) 
und die mineralogische Abteilung aus den "Schriften der treuen Briider" 
(lO. Jahrh. 2). Bis in die namliche Zeit zuriick reich en die im sog. "Liber 
sacerdotum" angefiihrten Vorschriften iiber die Herstellung von Hyacinth 
und anderen Edelsteinen mittels Bocksblutes und sonstiger Blutarten 3). 

Dem beriihmten Arzt RAZT (850-923?) gelten sowohl die vorerwahntcn 
Eigenschaften fiir "allgemein bekannte", als auch die medizinischen 
Verwendungen des Bocksblutes, betreff derer er im ganzen dem RUFlTS 
folgt 4); nach ABENGUEFIT (urn lOOO) starkt getrocknetes Bocksblut 
die Nieren 5), nach JOH. SERAPION (lO. Jahrh.1) lost es, bei genauer 
Einhaltung der von ihm angegebenen Art der Darstellung, gemal3 eigener 
Erfahrung mit Leichtigkeit Blascn- und Nierensteine 6 ). Fast aIle spateren 
arabischen A.rzte wiederholen diese samtlichen Angaben. Aus der Reihe 
der Naturforscher und Enzyk,lopadisten erwahnt ABU'LFADL (urn 1175), 
daB der Diamant, auf einer Bleiplatte befestigt, durch vorsichtiges 
Klopfen zwischen den Schneiden zweier Hammerchen zerteilbar ist, 
was nach E. WIEDEMANN auf die Herstellung glanzender Krystall
flachen unter Benutzung der oktaedrischen Spaltbarkeit hinweist 7); das 
Verhalten des Diamanten gegen Blei, seine Harte, und die Einwirk,ung 
des Bock,sblutes bestatigen ferner IBN ALB AlTAR (gest. 1242), ALQAZWINI 
(gest. 1283), nach dem auch del' mit Bocksblut behandelte Diamant im 
Feuer schmilzt8), TIFASCHI (gest. 1253), der Verfasser eines beriihmten 
"Steinbuches" 9), aber auch der Dichter SA'DI (1184-1286) und die 
Marchen ,,1001 Nacht"lO). ALDIMESCHQI (1256-1327 oder 1331) sagt 
in seiner "Kosmologie", Bocksblut verstarke die Kraft des Magneten, 
mache den Diamant im Feuer schmelz bar und zerbrechlich wie das B1ei, 
und vergifte die in ihm geloschten Waffen oder Gerate, so daB die von 
ihnen geschlagenen Wunden nicht heilen und die mit ihnen geschnittenen 
Pflanzen nicht nachwachsen ll). Der angeblich so groBen Giftigkeit dcs 
Diamanten selbst (die man seiner ungeheuren Kalte und Harte ent-

1) LAUFER: The diamond, a study in chinese and hellenistic folklore. S. 26 ff. 
Chicago 1915. 

2) LIPPMANN: Entstehung und Ausbreitung der Alchemie. S. 379, 385, 386. 
Berlin 1919. Nach LAUFER ("Diamond", S. 26ff.) wird das Zerbrechen durch BIei 
schon an einer (nicht naher bezeichncten) Stelle des DroSKURIDES erwahnt, die ich 
aber nicht finden kann. 

3) BERTHELOT: Chimie an moyen-age. Bd. 2, S. 223. 
4) LIPPMANN: a. a. 0., S. 402. RAZI: Opera exquisitiora. S.4OO. Basel 1544. 
5) De simplicibus, in MESUAE: Opera. S. 304. Venedig 1570. 
6) Practica. S. 36. Venedig 1530. 
7) LIPPMANN: a. a. 0., S. 409. 
B) Ebenda S. 412, 413; RUSKA: Das Steinbuch des ALQAZWINI. S.35. Heidel-

berg 1896. 
9) RUSKA: : BAAs-Festschrift. S. 124. Hamburg 1908. 

10) LIPPMANN: a. a. 0., S. 423, 426. 
11) Ubers. MEHREN: S. 85, 75, 64. Kopenhagen 1874; LIPPMANN: a. a. O.,~. 417. 
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springen lieB), gedenk,t ALAKFANI (gest. 1348) als einer wohlbek,annten 
Eigenschaftl) . 

In Indien scheint die Tatsache, daB Diamant unter Umstanden dureh 
Feuer verniehtet wird, schon friihzeitig beobachtet worden zu sein, doeh 
erst Werke, die dem 1l.-13. Jahrhundert (also der Zeit naeh den arabi
sehen Eroberungsziigen) angehoren, wie z. B. das Rasarnava und Rasa
kalpa, k,ntipfen sie an die abergliiubisehe Vorstellung, daB dem "Ver
brennen zu Asche" durch wiederholtes anhaltendes Erhitzen eine Be
handlung mit Bocksblut, gewissen Pflanzensaften oder BIei voraus
gehen miisse 2). Einem (echten?) Briefe, den der sagenhafte "Priester 
JOHANNES", dessen glanzendes Reich u. a. auch nach Indien verlegt 
wurde, um 1165 an den byzantinischen Kaiser MANUEL richtete, ist 
zu entnehmen, daB den Flur seines Palastes "aurum adamantinum" 
bilde, das weder dureh Eisen, :Feuer oder mechanische Gewalt zerbroehen 
werden konne, sondern nur durch Bocksblut 3). Symbolisch wird in 
Indien unter den Diamanten haufig BUDDHA verstandcn, naeh LAUFER 4) 
vermutlich infolge Umdeutung einer christlichen (durch Syrer und 
Nestorianer vermitteltcn?) QueUe; den Satz "Der Diamant nun, der 
weder Eisen fiirchtet, noch den Geruch des Rauches [= Feuer], ist 
unser Herr JESUS CHRISTL'"S" liest man namlich schon im sog. "Physio
logus", d. i. die um 140 n. Chr. entstandene Bearbeitung eines griechischen 
volkstiimlichen Buches tiber wunderbare Eigensehaften wirk,licher und 
fabelhafter Naturgegenstande 5 ). Da nun in Indien an die Stelle des 
Bocksblutes als Zeichen unreiner Begierde haufig das Bockshorn tritt. 
wird der auffallige dogmatische Spruch erklarlich "Bock,shorn bricht 
BUDDHA"6); vermoge hinterindischer Vermittlung (Cambodja, Funan) 
verbreitete sich dieser bis nach China, wohin zugleich auch die Kunde 
vom Zerbrcchen des Diamanten durch Blei gelangte 7). 

Den europaischen Arzten waren die dem Bock,sblut zugeschriebenen 
Wirk,ungcn vielleicht schon aus der antik,en Tradition gelaufig, so Z. B. 
gedenken bereits die Sehriften des "Codex Hertensis" (9.-12. Jahrh.) 
der Heilung des Konigs THEODORICH (gest. 526) und "vieler anderer 
Verzweifelter" 8), und die "Causae et curae" der HL. HILDEGARD VON 
BINGEN (1098-1180?) erwahnen das Harten von Stahl in Lowen- oder 
Bock,sblut, sowie das Verhalten des Diamanten 9). Fraglich bleibt, 
ob die Salernitaner ihre einschlagigen Kenntnisse noeh aus griechisehen 

I} Ebcnda S. 419; vgl. dcn betreffenden Ahsatz bei LAUFER. 
2) RAY: A history of Hindu chemistry. Bd. 1, S. 56 ff. London 1902. LIPP-

MANN: a. a. 0., S. 439. 
3) LAUFER: a. a. 0., S. 38; die Stelle ist vielleicht erst spiiter eingeschoben ? 
4) Ebenda S. 25 ff. 
5) PETERS: Der griechischc Physiologus und seine orientalischen Uhersetzungen. 

S. 97. Berlin 1898. 
6) LAL'FER: S. 25 ff. 7) SUDHOFF: Arch. Geseh. d. Med. Bd. 10, S. 286. 
8) LAUER: Ebenda. 9) Ed. KAISER: S. 217. Leipzig 1903. 
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Quellen schopf ten oder auch schon aus arabischen; verschiedene altere 
und jiingere Vertreter der Schule erwahnen das Zerbrechen des Dia
manten, der Blasen- und Nierensteine durch Bock.sblutl), u. a. auch 
der sog. Magister SALERNUS (gest. urn 1167) im "Compendium" und 
in den "Tabulae"2), sowie der Verfasser des "Regimen Salernitanum"3), 
das jedoch nach SUDHOFF weit spaterer Herkunft ist, als man bisher 
anzunehmen pflegte. Bock.sblut gegen Nierensteine empfiehlt um 1200 
cine die "Chirurgie" des ROGER betreffende Glosse, die aus Montpellier 
stammt4); dort scheint das Mittel in groBem Ansehen geblieben zu sein, 
denn noch gegen 1400 schrieb daselbst JOHANNES JACOBI einen "Stein
trak.tat", in dem er die Lehren des RUFUS erneuert und u. a. die acht 
hitzigen Krauter aufzahlt, mit denen der Bock notwendigerweise ge
fiittert werden muB 5). - Hauptsachlich auf arabischen Quellen fuBte 
wohl ARNALDUS VON VILLANOVA (1235-13121), nach dem das Bocks
hlut am k.raftigsten Steine bricht, wenn man dem Boeke das Kraut 
Steinbrech (Saxifraga) verabreicht und ihn wahrend der Glut der Hunds
tage schlachtet 6); ahnliche Vorschriften gibt um 1300, Z. T. unter 
Berufung auf den sagenhaften HERMES der hellenistischen Zeit, der 
Kardinal VITALIS DE FURNO in seiner Schrift "Pro conservanda sani
tate"7), in der er auch das Vogelblut als sehr heiB und losend riihmt8); 
nach MATTHAEUS SILVATICUS wieder (gest. 1340), dem Verfasser des 
ausgezeichneten Sammelwerkes "Opus Pandectarum Medicinae", wirk.t 
das Bock.sblut dann im hochsten Grade "steinerweichend", wenn man 
dem Bock. auBer den bekannten Krautern auch noch feurigen Wein 
verabfolgt hat 9 ). Weshalb der Arzt JOHANN VENOD aus Prag (urn 1415) 
zur Verstark.ung des Bock.sblutes Hasenblut verordnetl°), dem man sonst 
ganz andersartige Wirkungen zuschrieb, bleibe dahingestellt. 

Romanischen Vorbildern entnahmen vermutlich die deutschen 
Minnesanger ihr Wissen. Schon HARTMANN VON DER AUE (gegen 1200) 
erwahnt im "Erec" das Erweichcn des Diamanten durch Bocksblut ll); 
im "Parzival" des etwas jiingeren WOLFRAM VON ESCHENBACH heiBt es 
iiber GAMURET ;,Ein Heidenschuft beniitzte das, I Der insgeheim ein 
langes Glas, I Das er voll Bocksblut bei sich trug, / Auf seinem Demant
helm zerschlug: I Da ward er weicher als ein Schwamm "12) - wobei, 

1) RENZI: Collectio Salernitana. Bd. 2, S. 629; Bd. 4, S. 270, 397. Keapel1859ff. 
2) Ebenda Bd. 5, S. 222, 224, 236. 3) Ebenda Bd. 5, S. 99. 
4) SUDHOFF: Chirurgie des Mittelaltcrs. Bd. 2, S. 2i2. Leipzig 1919. 
5) WICKERSHEIMER: Arch. Gesch. d. l\1ed. Bd. 3, S. 48; vgl. St'DHQ}'F iiber 

JEAN PITARD: Ebenda. Bd. 2. S. 259. 
6) Opera. S. 174. Lyon 1520. 
7) Mainz 1531. S. 119, 147, 170; HERMES: S. 224. 8) Ebenda f'. 131. 
9) Venedig 1512. S. 139; cap. 388. 

10) SCDHOFF: Arch. Gesch. d. l\1ed. Bd. 7, 1;. 401. 
11) Ed. HAUPT: S. 216, Vers 8247 ff. Leipzig 1871. 
12) Ed. HERTZ: S. 38. Stuttgart 1911. 
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der alten Verwechslung nach, unter dem Demanthelm jedenfalls ein 
Stahl helm zu verstehen ist. HUGO VON TRIMBERGS "Renner" (urn 
1275?) lehrt "Eines Bockes BIut den Adamas / Spaltet, mit dem man 
hartes Glas / Durchgrabt und harte Edelsteine"l), und ahnlich auBern 
sich zu etwa gleicher Zeit auch ALBRECHT VON SCHARFENBERG (?) im 
"Jungeren Titurel" 2), ULRICH VON TURLIN, und REINFRIED VON BRAUN
SCHWEIG 3). HEINRICH VON MEISSEN (Frauenlob, 1278-1318?) endlich 
stellt die Einwirkung des Bocksblutes auf den Diamant in Parallele 
mit der des BIutes CHRISTI auf die hartherzigen Sunder und sagt: "Des 
hart en Fluches Adamas / Zerbrochen ward mit seinem BIute" 4); dieser 
Vergleich war damals offen bar schon wohlbekannt und allgemein
verstandlich, denn bereits einer der einfluBreichsten Volksprediger, 
BERTHOLD VON REGENSBURG (gest. 1272), fahrt die Verstockten mit den 
schaden Wort en an ,,1hr seid harter als Adamas, denn den kann man 
erweichen mit Bocksblut" 5). DaB derselben Redensart sich PETRARCA 
(1304-1374) bediene, vermag ich nicht zu bestatigen, weiB vielmehr 
nur aus dem 3. Gesprache "Dber die Verachtung der Welt" die Stelle 
anzufiihren "Es ist aber, wie man sagt, zum Zerbrechen des Diamanten 
das sog. Bocksblut in wunderbarer Weise wirksam" 6). 

3. ~euzeit. Auch in der Zeit nach 1500 erhalten sich die vorcrwahnten 
Dberlieferungen andauernd und nach allen Richtungen, sowohl in den 
die Kunstgewerbe behandelnden "Kunstbuchlein" des angehenden 
16. Jahrhunderts 7 ), als in den Schriften der Mediziner, Technologen 
und Gelehrten. BRUNSSCHWICK z. B. nennt im "Buch zu Distilliren" 
von 1500 das Bocksblut "manus Dei" und beruft sich dieserhalb auf die 
Arzte AVICENNA, ARNALDUS VON VILLANOVA, BERNARDUS DE GORGONIO 
(=BERNHARD VON GORDON, urn 1300), JOH. ARCULANUS uml NIC. 
FLORENTINUS 8 ) ; VALERIUS CORDUS, der Verfasser des berlihmten ersten 
Nurnberger "Dispensatoriums" von 1546, gibt so ausfiihrliche Vor
schriften liber die Futterung und Schlachtung des Bockes, sowie das 
Auffangen und Verarbeiten des Blutes 9), daB ihnen, wie TSCHIRCH mit 
Reeht bemerkt 1O), wohl kein Mensch jemals genau nachzukommen ver
mochte. LONICERUS wiederholt in seinem "Krauterbuch" von 1557, 
dem vielgelesensten Werk dieser Art, die samtlichen Darlegungen des 
PLINIUS ll) und dasselbe tut RUEus 1565 im "Gemmenbuch", wobei 
er sich jedoch !loch weitlaufig tiber die Diat des Bockes ergeht und auch 

1)Eel. EHR[S)[A~~: Bd. 3, S. 80, Vcrs 18891 ff. Stuttgart 1909. 
2) Ed. HAH~: S. 91. Vcrs 915ff. Quedlinhurg 1842. 
3) HERTZ: a. a. 0., S. 481. 4) Ed. ETT)[l:LLER: S. 15. Quedlinburg 1843. 
5) Predigten. Ed. PFEIFFER· STROBL: Bd. 2, R. J4:~. Wien 1880. 
6) Cbers. CLARUS: S. 105. Mainz 1846. 
7) Z. B. dem Augsburger und Frankfurter von 153;"), s. ILG: Beitrage zur Ge

(:pRchichte der Kunst und der Kunsttechnik. S. 1l0. Wien 1892. 
H) StraLlburg 1532, S. 193. 9) Venedig 1563. S. 404. 

Ill) Yortr,i~e nnd Beden. S. :~47. Leipzig lIlI5. ll) Frankfurt 1582, S. 366. 
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die Einwirk.ung des Bleies auf den Diamanten als eine von ihm selbst 
erprobte vorbringV). LUTHERS :Freund MATHESIUS sagt in seinem 1562 
erschienenen Bergwerk.sbuche "Sarepta", Bocksblut (und auch Drachen
blut) harte Eisen und Stahl, der Magnct erhalte und verstarkc seine Kraft 
durch Liegen im Bock.sblut, und so wie dieses den Diamanten zersprenge, 
"also k.anne das Blut des lebendigen Gottes allein die hI. Schrift in unser 
Gewissen austun" 2). MIZALDUS will (vor 1566) von einem befreundeten 
Glasmacher als Zunftgeheimnis erfahren haben, daB Bock.sblut durch seine 
groBe Hitze Glaser (falsche Edclsteine?) weich machc wie Wachs 3) 
und das namliche trifft nach BELLEAUS etwa gleichzeitigem "Stein
gedicht" hinsichtlich des Diamanten zu 4). VAN HELMONT (1577-1644) 
gibt eine eingehende Schilderung des Bock.sblutes, das, richtig dargestellt 
und getrocknet, rot em Glase gleichen muB und riihmt seine besondere 
Heilsamk.eit gegen Pleuritis usf. 5). 

An Gegnern dieser samtlichen Lehren fehlt es aber ebenfalls nicht. 
CARDANUS sagt 1554, sie beruhten fast durchgehends auf bloB em Gefasel, 
an dem leider auch die Neueren reich seien 6). Nach BAPTISTA PORTA, 
dem vielseitigen neapolitanischen Gelehrten, der schon im 20. Lebens
jahre (1552) seine so einfluBreiche "Magia naturalis" erscheinen lieB7), 
kann, laut persanlicher Feststellung, von einer Wirkung zwischen Dia
manten und Magneten nicht die Rede sein, und die Behauptung gar, nur 
Bocksblut zerbreche den Diamanten, ist geradezu Iacherlich, wie jeder 
Juwelier bestatigen werde; Diamant ist eben durchaus nicht so unzerteil
bar wie man annimmt, und widersteht ebensowenig wie dem Eisen dem 
Feuer. Aile diese Angaben beruhe~ nur auf dem hergebrachten, ebenso 
verkehrten wie schadlichen Nachsprechen, wobei immer der eine Blinde 
einen zweiten fiihrt und beide in die Grube fallen; man stelle doch nicht 
die Autoritat der Alten und gewisser Gelehrten obenan, sondern allein 
die Wahrheit 8)! - Auch GARCIA DA ORTA, der 1533-1563 als Leibarzt 
der portugiesischen Vizek.anige in Goa lebte, auBert sich in seinem 1563 
verfaBten Werke iiber die Arome Ostindiens in ahnlich aufgeklarter 
Weise, vermutlich auf Grund eigener Erfahrung 9). Weniger bestimmt, 
aber doch zweifelhaft (tradunt, putatur ... ), lauten die Bemerk.ungen 
des CAESALPINUS, in der 1596 zu Rom erschienenen Schrift liber die 
Metalle IO). In THURNEISSERS "Magna Alchymia" von 1583 heiBt es: 
.,DaB Diamant mit Bocksblut allein und sonsten nirgends mit, mage 

1) RUSKA: BAAs-Festschrift. S. 125. 
2) Niirnberg 1587. S. 126, 130; 97, 126. 
3) Memorabilium Centuriae IX. S. 169. 200. COIn 1574; zuerst Paris 1566. 
4) BESSER: REMY BELLEAUS Steingedicht, S. 13. Oppeln 1886. 
5) Opera. S. 138. Lyon 1655 und 1667. 
6) De subtilitate. S. 282. Lyon 1554. 7) Die 2. Auflage kam 1589 heraus. 
8) Magia naturalis. S. 327, 329; lib. 7, cap. 53 u. 54. Lyon 1651. 
9) Italienische Ubersetzung. S. 182. Venedig 1582. 

10) De metallicis. S. 101. Niirnberg 1602. 
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gebrochen werden, ... ist eine Fabel, denn Bocksblut mag ihnnit brechen", 
und es wird bemerkt, daB solehes Breehen, wie er sich selbst iiberzeugt 
habe, "auf sonst maneherley Wege" gelingtl). 

Zunaehst iibten indes aIle diese Einwande keine Wirkung aus, und 
del' alte Aberglaube blieb weiter bestehen. Fiir seine allgemeine Vel'. 
breitung und groBe Volkstiimlichkeit zeugt eine Stelle in CALDERONS 
"Wohl und Wehe" (um 1673~): "Deine Harte, Zauberin,j Gleieht des 
Demants edlem Steine; Ohne Blut reicht Glut alleine, / Nimmer ihn zu 
sehmelzen hin"2). Um dieselbe Zeit (1674) eri:irtert MAFFEI aufs neue 
den medizinischen Wert des Bocksblutes und kommt zu dem recht 
wahrseheinlich kIingenden Ergebnisse, daB die weitgehendste Wirkung 
gegeniiber St einen vom Blute des Stein boekes zu erwarten sei 3). 
AUSfiihrliches und Riihmliches iiber Boeksblut bringen noch fast aIle 
Pharmakopi:ien des 17. und 18. Jahrhundertes, sowie die gri:iBeren Sammel· 
werke, z. B. POMETS "Aufriehtiger Materialist" (1692), del' sieh VOl' allem 
auf V AN HELMONT beruft 4), LEMERYS "Dictionnaire des drogues simples" 
(1714 5), ja, mit einiger Zuriiekhaltung, aueh das dureh ALBRECHT VON 
HALLER 1755 herausgegebene "Onomasticum medicum"6); die kunst. 
gewerbliche Tradition halt noch 1732 die "Kunst. und Werkschule" 
fest7), die religiOse noch 1788 ein Kirchenlied, in dem es nach GROSSE 
heiBt:, "Del' Demant zerspringt,jWenn BOQksblut ihn zwingt"8). 

Solcher Beharrlichkeit gegeniiber gelang es del' Aufkliirung nul' 
sehr allmahlich, sich geltend zu machen. Bei SCALIGER (1607) setzt 
sie nul' zogernd ein 9), naehdriicklich abel' bei DE BOODT, dem Leibarzte 
Kaiser RUDOLFS II., del' dem GARCIA DA ORTA folgt und die gesamten 
Beziehungen des Diamanten zu Eisen und Boeksblut, w Magnet und 
Blei, als gleich falseh und unsinnig verwirfPO). Del' hoehgelehrte ALDRO· 
VANDI (gest. 1605) wagt im "Museum metallicum" den Ausspruch, 
daB die bloBe Autoritat des PLINIUS keinen Glauben verdiene, dessen 
Erzahlungen abel' durch den Versuch als widerlegt zu betrachten seien ll), 

und del' vielbelesene ATHANASIUS KIRCHER S. J. fiihrt sie 1665 im 
"Mundus subterraneus" nul' mehr als Beispiele alter, dureh die Erfahrung 
langst abgetaner Irrlehren an 12). Del' namliehen tberzeugung ist auch 
BOYLE (1627-1691), da das Experiment beweist, daB del' Diamant. 
nicht dem Eisen widerstehe, sehr wohl abel' dem Boeksblut.e13); del' VOl'· 

1) Berlin 1523, S. 4, 7. 
2) Schauspiele. Cbers. v. D. MALSBURG: Bd. 2, S. 203. Leipzig 1819. 
3) HOVORKA-KRONFELD: Vergleichende Volksmedizin. Bd. 1, S. 402. Stutt· 

gart 1908. 
4) Paris 1692; Cbers. Leipzig 1707, S. 519. 5) Paris 1714, S. 407. 
6) UIm 1755, S. 1202. 7) Niirnberg 1732; s. ILG: a. a. 0., S. HO. 
8) BESSER: a. a. O. 9) Exercitationes. S. 1080. Frankfurt 1607. 

10) Gemmarum et lapidum historia. Hanau 1609; s. RUSKA: a. a. 0., S. 126. 
1I) Bologna 1648, S. 948. 12) Amsterdam 1665, Bd. 2, S. 21. 
13) Works. Bd. 5, S. 576. London 1772. 
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sichtige VALENTINI cndlich beschrankt sich in seinem verdienstvollen 
und reichhaltigen Sammelwerke "Musaeum Musaeorum" von 1714 
darauf, die Meinungen der Vorganger zu beriehten und schonend hinzu
zufiigen: "Ob es (das Bocksblut) so kraftig sei, daB es den Diamant, ... 
den Blasenstein,... erweichen kanne, wie die Alten fabuliert haben, 
kann ich zum wenigsten niemandem versichern"l). 

DaB der alte Aberglaube das 19. Jahrhundert iiberdauert hat und 
selbst im 20. weiter fortlebt, ist bereits eingangs berichtet worden; die 
Zahigkeit, mit der ihn die Laien festhalten, kann nicht wundernehmen, 
wenn man die Schiichternheit und Unbestimmtheit gewahr wird, mit 
der ihm die Gelehrten entgegentreten. Noch KRAUSE z. B. beschrankt 
sich 1856 im "Pyrgoteles" auf die Bemerkung: "PLINIUS habe, was 
er beriehtet, fUr wahr gehalten"2), LENZ sagt 1861 in seiner trefflichcn 
"Mineralogie der alten Griechen und Romer": "Ob Bocksblut irgend
einenEinfluB auf Diamant haben kann, weW ich nicht"3), und BLUMNER 
gedenkt 1884 in seinem grundlegenden Werke "Technologie und Termino
logie der Gewerbe und Kiinste bei Griechen und Ramcrn" des Zertcilens 
der Diamanten "angeblich mit Hilfe warmen Bocksblutes" 4). 

Was die Herkunft der ganzen Vorstellung betrifft, so verwirft LAuFER 
mit Recht die Ansicht BALLS, es handle sich urn uralte Bocksopfer, die 
in Indien bei Eraf£nung von Diamantgruben iiblich gewesen seien, 
und zwar zu Ehren des Feuergottes AGNI; solche Opfer sind namlich 
durchaus uncrweislich, auch steht AGNI in keiner Beziehung zum Bergbau 
und zudem laSt erst die ganz spate indische Kunst diesen Gott auf einem 
feuerstrahlenden Boeke reiten 5). LAUFER selbst zeigt sich eher geneigt, 
an astrologisehen Ursprung zu glauben, wei 1 nach den Lehren der Stern
deuterei dem Tierkreis-Sternbilde des Steinbockes einerseits alles zu
gehare, was mit Feuer zu tun hat, demnach auch das noch warme Bocks
blut, andrerseits aber als "charakteristischer" Edelstein der Diamant 6). 

Viel mehr Wahrscheinlichkeit als eine derartige, doch etwas weit her
geholte Vermutung, seheint mir indessen eine andere zu bieten, die ieh 
schon vor einer Reihe von Jahren auBerte7) und die schlief3lieh auch 
LAUFER anerkennt 8): wie schon die Darstellung des PLINIUS ersehen 
laSt, zahlen die abergiaubischen IdeE'n dieser gesamten Gruppe zum groBen 
Kreise der auf "Sympathie und Antirathie" Beziiglichen, die namentlieh 
in hellenistischer Zeit zu erhahtem und sehr folgenreichen Ein£lusse 
gelangten. Nun schrieb man dE'm als besonders sinnlich bekannten 

1) Frankfurt 1714, Bd. 1, S. 449. 
2) Halle 1856, So 31. 3) Gotha 1861, S. 164. 
~) Leipzig 1884, Bd. 3, S. 295. 5) LAUFER: 1'-\. 16, 2;j. 
0) Ebenda S. 24; s. BOLL: Stoicheia. S. 40. Leipzig l!Jl4. 
7) Chemiker-Zeit. 1916, S. 3. 
R) L.U'FER: S. 24. 
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Boeke auch besonders heil3es Blut zu 1), wahrend dem Diamanten, "dem 
Fiirsten der Edelsteine", die angeblich allen diese eigene, so ungewohnlich 
"kalte Natur", in ganz hervorragendem Grade zukommen sollte; sah 
man doch deshalb in ihm ein spezifisches Gift fiir die Leber, die hinwieder· 
um, als vermeintlicher Sitz der Leidenschaften und Begierden, nicht 
anders als von heiBester Beschaffenheit sein konnte! Brachte man nun 
den so iiberaus kalten Diamant mit dem so iiberaus heil3en Bocksblute zu
sammen, so hatte man von diesem Aufeinanderprallen der auBersten 
Gegensatze auch eine ganz aul3erordentliche Wirkung zu erwarten, die 
sich eberi im Erweichen und Splittern des sonst so sehr haTten und 
widerstandsfahigen Minerals zeigen sollte; diese Voraussetzung ist also 
das vollige Gegenstiick zu der ebenso alten und verbreiteten, daB man 
die hartesten Felsen zu zersprengen und "aufzulOsen" vermoge, wenn 
man sie zunachst erhitze und dann noch gliihend mit dem "von so un
glaublich kalter Natur erfiillten" Essig begiel3e 2). Nicht ausgeschlossen 
erscheint es ferner, dal3 man im Orient "Bocksblut" als Geheim- oder sog. 
Deck-Namen fiir hohe Hitzegrade gebrauchte; dal3 letztere aber auch 
auf den Vornehmsten der Edelsteine einen schadigenden, unter Um
standen verderblichen Einflul3 ausiiben konnen, lehrte die Erfahrung 
vermutlich zuerst in j enen Landern, die am friihesten und genauesten 
mit dem Diamanten vertraut waren 3). In Europa stand iibrigens dessen 
Verbrennlichkeit schon lange vor der sehr allgemein angenommenen 
Zeitgrenze (gegen 17(0) ebenfalls fest, denn ALDROVANDI (gest. 1605), 
ja schon PORTA (15591) erwahnen sie als etwas Wohlbekanntes und 
damals nicht mehr Neues 4). 

Mit der sog. Blut-Therapie, die sich seit friihester Zeit weiter Ver
breitung in den denkbar verschiedensten Formen erfreute 5), steht die 
vorerwahnte Auffassung in keinem, oder doch nur in sehr mittelbarem 
Zusammenhange; anzunehmen ist hingegen ein solcher mit einem anderen, 
gleichfalls sehr alten, hier jedoch nur kurz zu beriihrenden Volksglauben, 
dem yom Horner-Aufsetzen. Schon im Altertum hielt man, wie bereits 
oben angefiihrt, das Blut auffallig sinnlicher Tiere (Affen, Ziegen) fiir 
besonders heW und Cezeichnete daraufhin im Griechischen eine leicht-

1) GUBERNATIS: Die Tiere in der indogermanischen Mythologie. Bd. 1, S. 334. 
Leipzig 1874. Vgl. die "Himmelsziege" bei PLUTARCH (urn 100 n. Chr.) im Aufsatze: 
"Wie soU der Jiingling die Dichter lesen?" Noch bei SHAKESPEARE ruft der eifer
siichtige OTHELLO: "Ziegen und Affen!" 

2) S. meine Angaben iiber den Essig des HANNIBAL in den Abhandl. u. Vortr. 
Bd. I, S. 127. Leipzig 1906 und Chemiker·Zeit. 1913, S. 1290. 

3) Vgl. weiter oben die indischen Angaben iiber "Veraschen" des Diamanten. 
') a. a. 0., S. 948 (diuturnitate temporis ignibus consumitur); PORTA: lib. 7, 

cap. 54 (cedit igni etiam modico). 
5) HOVORKA."KRONFELD: a. a. 0., Bd. 1, S. 79-88, 415; Bd. 2, S. 89, 165, 

216,784,882. JUHLING: Die Tiere in der Volksmedizin. Mittweida 1900. HOFLER: 
Die volksmedizinisehe Organotherapie. Stuttgart 1908. STEMPLINGER: Die Trans
plantation in der antiken Medizin. Arch. Geseh. d. Med. Bd. 12, S. 33. 

v. Lippmann. Beitriige. 15 
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fcrtige "heiBbliitige" :Frau mit at~ (Ziege), wie noch jetzt im Italienischen 
mit capra; die betrogenen Ehemanner aber waren die Gatten von Zicgen, 
demnach Boeke und Hornertragcr, XEeuaq)()eOt 1 ). In diesem Sinnc au13ert 
sich schon der Epigramm-Dichter LUCILIUs (zur Zeit NEROS 2), und in 
der "TraUlusymbolik" des ARTEMIDOROS (um 175 n. Chr.), dem Urbilde 
des noch heute in unzahligen Auflagen verbreitetcn "GraBen agyptischen 
Traumbuchcs " , ist zu lesen, daB Traume von Ziegen nichts Gutes weis
sagen, sowic daB der Traum vom Reiten auf einem Boeke die Untreue 
der Frau ankiindigt, Xfeura notEtV = Horner-Aufsetzen 3). Solcher 
Anschauung gemail vollzog sich schon die Umdeutung der Aphrodite 
Pandemos, anfanglich einer die Verehrung aller Demen (Volkskreise) 
vereinigendcn Friihjahrs-, :Fruchtbarkeits- und Licht-Gottheit, der als 
Opfer einc weiBe Ziege ge hiihrte 4); ihr Name wurde nach Analogic der 
Vcnus vulgivaga, ausgelegt, man gab ihr als "Aphrodite Epitragia" 
einen Bock zum Trager, und kein Geringerer als SKOPAS schuf dic viel
bewundertc Bronzegruppe der "Bocksreiterin " , die noch der schon 
weiter oben angcfiihrte Reiseschriftsteller PAUSANIAS zu Elis geschen 
:tu habcn v ersichert 5). 

Gefordert wurde die ge;;childerte Vorstellung noch durch eine astro
logische, die uns bei PETRONIUS (gest. um 66 n. Chr.) iiberliefcrt ist 
und an das Sternhild des "Stcinbocks" ankniipft, d. i. urspriinglich 
jcnes der "Fischziege", eincr der absonderlichen babylonischen Misch
gestalten: Menschen, die unter besagtem Zeichen geboren sind, wcrden 
namlich "geplagte Leute, denen vor lauter Kummer Horner (cornua) 
wachsen"6). Diese Behauptung iiberdauerte, wohl gerade wegen ihrer 
Abenteuerlichkeit, das gesamte Altertum und Mittelalter, blieb bis ticf 
in die Neuzeit hinein lebendig und erklart eine Reihc von Anspielungcn 
auf das Wort "cornua", dessen Bedeutung und Herkunft inzwischen 
zuweilen schon vergessen war. So z. B. sprechen die urn 1600 gesammelten 
"Schauspielc der englischen Comodianten in Deutschland" vom "sich 
betriiben, daB ihnen bald mochtcn Horner aus dem Kopfe wachsen", 
aber auch vom "den Cornelium habcn" = traurig sein 7 ). Dieselbe Redens-

1) PETRONIUS: Cena Trimalchionis, ed. FRIEDLAENDER: S. 245. Leipzig 1906. 
TERTULLIANUS: De pallio, ed. SALMASIUS: S. 301 ff. Paris 1622. FRIEDLAENDER: 
Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms. Bd. 1, S. 484. Leipzig 1910. 

2) SALMASIUS: a. a. O. 3) lib. 2, cap. 12. 
4) USENER: G6tternamen. S. 65. Bonn 1896; vgl. den ZEUS-PANDEMOS als 

Erleuchter aller Demen = Allerieuchter, ebenda S. 64. 
5) lib. 6, cap. 25. ttber APHRODITE EPITRAGIA s. PAULy-WISSOWA: Real

Enzyklopadie. Bd. 1, S. 2783; Bd. 6, S. 222; Bd. 8, S. 759. ROSCHER: Mythol. 
Lex. Bd. 2, S. 2775, 2805, 3177; Bd. 3, S. 1510, 1909. Vgl. die Erzahlung vom 
heiligen Boeke zu Mendes bei PINDAR (LIEBRECHT: Zur Volkskunde. S.395. Heil
bronn 1879) und bei HERODOT (lib. 2, cap. 46); OVID: Fasten. lib. 2, Vers 41Off. 
KELLER: Antike Tierwelt. S. 306. 

6) Cena Trimalchionis, cap. 39; ed. FRIEDLAENDER: S. 108. 
7) Ed. TITTMANN: S. 107. Leipzig 1880. 
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art gebraucht GRIl\IMELSHAUSEN, der Sittenschilderer des Dreif3igjahrigen 
Krieges, 1668 im" Simplicissimus" vonTriibsinnigen und Melancholischen 1 ) ; 

auf die "Cornelii" als Hornertrager bezieht sich indessen schon die Hin
weisung des RABELAIS (1483-1555) "Dein Horn steht fest, Bruder 
Cornibus!" 2) und ebenso erinnert an sie das "nach Cornwallis schicken" 
gewisser franzosischer Erzahlungen 3) und das "Reisen ins Land der 
Cornacchioni" (= Krahen) iilterer italienischer. Mit letzterer Andeutung 
wieder mag es irgendwie in Verbindung stehen, wenn ein leichtlebiges 
Madchen cornacchia (Krahe) genannt wid, wie z. B. zu Beginn des 
16. Jahrhundertes bei BENVENUTO CELLINI; daB dieser hervorragende 
Kiinstler und Goldschmied, obwohl er mit der Natur der kostbarsten 
Edelsteine durch jahrzehntelange eigenhandige Arbeit griindlichst 
yertraut war, dennoch ernstlich glauben konnte, von seinen Feinden 
mit Hilfe von Diamantpulver vergiftet zu sein 4), zeugt abermals fiir die 
Macht und das Beharrungsvermogen solcher aberglaubischer Einbil
dungen! 

1) Ed. BOBERTAG: Werke. Bd. 2, S. 26. Berlin o. J. Sie fehlt aber im ein· 
schlagigen, sehr ausfiihrlichen Absatze von MOSCHEROSCHS "Gesichte des Philander 
von Sittewald" 1640. S. 229 ff., 247. Ed. BOBERTAG, Berlin 1883. 

2) Dbers. REGIS: Bd. 1, S. 397. Leipzig 1832; vgl. Bd. 2, S. 375 ff., 445, 554. 
3) Ed. ERNST: Altfranziisische Novellen. Bd. 1, S. 352. Leipzig 1909. 
4) Selbstbiographie, lib. 2, cap. 13. - Vgl. hierzu LEWIN: Die Gifte in der Welt· 

geschichte. S. 23, 233, 442, 464, 465. Berlin 1920. 

15* 
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23. Uher das Zeitalter der Alchemisten 
J. I. und I. Hollandus I). 

Die Lebenszeit der Alchemisten JOHANN ISAAK und ISAAK HOLLANDUS 
(Vater und Sohn?) wird von den ~i.lteren Historikern der Chemie, Z. B. 
von KOpp2) und HOEFER 3), in das 14. Jahrhundert, spatestens in die 
erste Hal£te des 15. verlegt, und noch die Neuesten stimmen ihnen 
hierin bei, z. B. BROWN 4) und E. v. MEYER 5). Haben aueh die beiden 
HOLLANDUS .k;eine Leistungen erst en Ranges aufzuweisen, so enthalten 
doch ihre iiberIieferten Schriften, die iibrigens im Druck erst naeh 1600 
ersehienen 6), vielerlei Mer.k;wiirdiges und in chemischer wie iatrochemischer 
Hinsicht fiir eine so friihe Zeit sehr Auffalliges, namentlich auch an
scheinende Vorwegnahmen paracelsischer Ideen, z. B. des SaIzes als 
dritten allgemeinen Grundstoffes neben Schwefel und Quec.k;silber7), 

auf die hin spat ere Gegner des PARACELSUS sogar versuchten, diesen 
des Plagiates zu beschuldigen. 

Ais ich 1908 in meinem Aufsatz,e "Zur Geschichte der Pottasche 
und ihres Namens" der "angeblich vor 1450 abgefaBten "Chymischen 
Tractate" des sog. ISAAK HOLLANDUS" Erwahnung tat 8), machte mich 
Herr Geh.-Rat Prof. Dr. K. SUDHOFF in Leipzig brieflich darauf auf
merksam, daB seiner Dberzeugung nach jene Schriften zweifellos nach
paracelsischen Ursprungs und hinsichtlich ihrer Vordatierung Fa]
schungen nach Art der dem sog. BASILIUS V ALENTINUS zugeschriebenen 
seien 9): "Wer nur etwas geschichtlichen Blick besitzt, HOHENHEIMS 

1) Chemiker-Zeit. 1916, S. 605. 
2) G€schichte der Chemie. Bd. 1, S. 72. Braunschweig 1843; Die Entwicklung 

der Chemie in der neueren Zeit. S. 20. Miinchen 1873. 
3) Histoire de la chimie. Bd. 1, S. 477. Paris 1866. 
4) A history of chemistry. S. 103, 179. London 1913. 
5) G€schichte der Chemie. S. 34, 39. Leipzig 1914. 
6) Kopp: a. a. O. 
7) Noch hervorgehoben bei v. MEYER: S. 39. Dber die nicht chemische, sondern 

rein philosophische Quelle der absonderlichen Anschauung von Schwefel und 
Quecksilber als Urstoffen aller Dinge und daher auch der Metallc, s. mcinc Abhand!. 
1I. Vortr. Bd. 2, S. 148. Leipzig 1913. 

8) Chemiker-Zeit. 1908, S. 977; Abhand!. u. Vortr. Bd. 2, S. 321. 
9) Chemiker-Zeit. 1910, S. 1217; Abhand!. u. Vortr. Bd. 2, S. 327. 
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Werke mit einiger Dberlegung liest, auch das kennt, was vor ihm erschien, 
und dann einige Seiten in den Schriften von V ALENTINUS oder eines 
der HOLLANDI vergleicht, der mul3 ohoe weiteres einsehen, dal3 die 
letzteren jiinger sind". Die Wahrheit dieses Ausspruches habe ich hei 
nochmaligem Nachlesen del' fraglichen "Tractate" so sehr empfunden, 
dal3 ich seither stets auf der Suche nach einem, aus vielen Griinden 
wiinschenswerten, 0 bj ektiven Beweise blieb, an dem es bisher noch 
fehlte; aber erst in letzter Zeit gliickte es mir, ihn an einer Stelle zu 
finden, an der nachzuforschen dem Chemiker ziemlich ferne liegen 
diirfte. BEN-JONSON, der Zeitgenosse SHAKESPEARES, Mitherausgeber 
der grol3en ersten Folioausgabe von dessen Werken (1623) und Ver
fasser des beriihmten, diese eroffnenden Huldigungs-Gedichtes (aus dem 
man den "siil3en Schwan vom Avon" zu zitieren pflegt), schrieb nam
lich 1610 ein Lustspiel "Der Alchemist", das die genaueste Kenntnis 
aIler einschlagigen Verhaltnisse verrat, sie aber auch bei den Zuhorern 
voraussetzt und in dieser Hinsicht bedeutendes kulturgeschichtliches 
Interesse bietet; im ersten Akt des sehr unterhaltenden und geistreichen 
Stiickes heil3t es nun vom HeIden 1) : " ... allc Geister / Des letztver
storbenen HOLLAND und des .Jetz'gen, / Herrn ISAAKS, ... stehn ihm 
zu Befehl". Es unterliegt demnach keinem Zweifel. daB JOHANN ISAAK 
HOLLANDUS erst 1610 odeI' gegen 1610 ,'erstarb und ISAAK HOLLANDUS 
1610 noch lebte, wonach es leicht erklarlich erscheint, dal3 die Schriften 
der HOLLANDI, wie Kopp anfiihrt, erst naeh 1600 im Druck erschienen. 
Letzterer Umstand allein war es wohl, del' BERGMAN in seinen, mit 
erstaunlicher Gelehrsamkeit geschriebenen "Beitragen zur Geschichte 
der Chemie" von 1782 veranlal3te, auch als Lebenszeit der beiden HOL
LANDI das beginnende 17. Jahrhundert anzunehmen (circa initium 
saeculi XVII. 2), - was noch HOEFER als eine den Tatsachen nicht gerecht 
werdende Voraussetzung zuriickwies 3), mit der aber BERGMAN, wie 
sich nun teigt, dennoch das Richtige getroffen hat. 

24. Uber die linter 
dem Namell der "Hollan(Ii" bekallnt(,ll Alch(,lllisten 4). 

1. Einleitung. In einer kurzen Mitteilung iiber das Zeit alter der 
HOLLANDI genannten Alchemisten wies ich vor einiger Zeit darauf hin 5), 
dal3 sich BEN JONSON (1573-1637) liber den HeIden seines 1610 ver
fal3ten Lustspieles "Del' Alchemist" mit den Wort en aul3ert: , .... aile 
Geister / Des letztverstorbnen HOLLAND und des .Jetz'gen, / Herrn 

1) Deutsche Ubersetzung in BAUDISSI!<S "BEl> JOl>SON undseine Schult ". Bd.l, 
S. 21. Leipzig 1836. 

2) Opuscula physic a et chemica. Ed. HEBEl>STREIT: Bd. 4, S. 112. Leipzig 1787. 
3) HOEFER: a. a. O. 4) Chemiker-Zeit. 1919, S. 265. 
5) Chemiker-Zeit. 1916, S. 605. 
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ISAAKS, stehn ihm zu Befehl"; demgemaB habe man als Todesjahr des 
alteren HOLLANDUS (JOHANN ISAAK) spatestens 16lO anzusetzen, wahrend 
der Jiingere (ISAAK) damals noch am Leben gewesen sei. SUDHOFFS 
Behauptung, die angeblichen Schriften der HOLLAND! aus dem 15. Jahr
hunderte seien untergeschoben und nach-paracelsischen Ursprunges. 
finde hiernach ihre Bestatigung. 

Nachdem so die HOLLANDI-Frage wieder in FLuB gebracht war, 
er£olgten auch AuBerungen von anderer Seite. Zunachst wandte H. 
SCHELENZ gegen obige SchluBfolgerungen ein 1), daB der englische Text 
des Stiickes (das 16lO von den "Kings servants" gespielt und 1616 in 
der Folioausgabe gedruckt wurde) die von mir angefiihrte Dbersetzung 
nicht decke, vielmehr laute "the spirits of dead HOLLAND, living ISAAC, / 
you'ld swear, were in him"; ein Unterschied ist hier tatsachlich vorhanden, 
aber bloB ein ganz unwesentlicher, denn er lauft darauf hinaus, daB 
gegeniiber dem lebenden HOLLANDUS statt vom "letztverstorbenen" 
nur vom "verstorbenen" gesprochen wird. Weiterhin hebt H. SCHELENZ 
hervor, daB (entgegen Kopps Annahme) Werke "JOHANNIS ISAAC I 
HOLLANDI", und zwar "nach den best en deutschen Manuskripten zuerst 
ins Lateinische iibersetzte", bereits 1600 zu Middelburg erschienen, 
Teile in englischer Dbersetzung aber vielleicht schon 1596 zu London. 
so daB sie sehr wohl erheblich friiher abgefaBt sein k;onnten, moglicher
weise auch vor PARACELSUS. tatsachlich gehore JOH. Is. HOLLANDUS 
nach den von ihm angezogenen Schriftstellern ins 15. Jahrhundert. denn 
er berufe sich nur auf GEBER, RAZI, MORIENES, ARNALDUS VON VILLANOVA 
usf .• aber niemals auf PARACELSUS und dessen Schiiler. SUDHOFFS 
Ansicht, der eine 1867 von VAN DER AA geauBerte gegeniiberstehe, er
mangle der Beweiskraft, wenngleich noch keine vollige Klarheit dariiber 
bestehe, warm die HOLLANDI lebten und ob es nur einen gegeben habe 
oder zwei, namlich den JOH. Is. und den Is. HOLLAND US [weiterhin 
kurz als J. 1. H. und 1. H. bezeichnet]; falls BEN JONSON die Dber
setzungen von 1600 oder 1594 las, konnte er den Umstand "daB die 
Weisheit [seitens des Ver£assers] seinem ,Sohne' vorgetragen wird" 
aus ihnen ersehen und daraufhin das Vorhandensein von z wei HOLLANDI 
angenommen haben. 

HOLGEN 2) beklagt die groBe Diir£tigkeit der biographischen Nach
rich ten iiber die HOLLANDI, von denen wohl J. 1. H. der Vater und 1. H. 
der Sohn gewesen sei. Er stellt fest, daB in der Bibliothek zu Kopenhagen 
ein 1572 zu Prag erschienener Druck [?] des Werkes von J. I. H. "Liber 
de minerali lapide et vera metamorphosi metallorum" vorhanden ist, 
dessen lateinische Fassung wohl alter sei als die deutsche und als eine 
vermutLich erst gegen 1582 ver£ertigte Dbersetzung ins Tschechische, 

1) Zeitsehr. f. angew. Chern. 1917, S. 195. 
2) Cherniker-Zeit. 1917, S. 643; fiir Zusendung eines Sonderabdruekes habe ieh 

bestens zu danken. 
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deren Manuskript die Bibliothek in Leiden besitze; ,'on J. I. H. scheine 
die Mehrzahl del' den HOLLAND! 7.ugewicsenen Sehriften herzuriihren, 
deren LENGLET DU FRESNOY (1744) zehn auffiihrtl), und die zwar wenig 
Neues bietcn, abel" recht inhaltsreich sind und dieserhalb schon 1596 von 
LIBAVIUS lobend angefiihrt werden (s. unten). Tn einem "Athenae 
Bplgicap" betitelten Wprk des Antwerpeners SWEERTIUS (1628) lasse 
diesel' den I. H. zu Ende des 16. Jahrhunrlerts leben, iibereinkommend 
mit BERGMAN 2) ; hier7.u stimme auch, daJ3 in des J. 1. H. "Opus vege
tabile" 3) vom "allerbesten, sehr weiJ3en und sehr hartcn Zucker der Insel 
Madeira" die Redc ist, cler im 15. Jahrhundert in Flandern noch nicht ge
brauchlich war, sowie daB del' FlorentineI' NERI (gest. 1614) in seiner 
zUerst 1612 veriiffentlichten "Glasmaeherkunst" angibt, cr habe, als er 
in Flandern tiitig war (um 1609), gewissp Verfahren von 1. H. erlernt 
(ab ISAACO HOLLANDO mutuatus sum 4). 

1m Verlaufe seiner einschlagigen Darlegungen gedenkt auch J ORISSEN5) 

des lateinischen Prager Druckes von 1572 (der abel' "germanicpdeseriptus", 
also wohl aus dem Deutschen iibersetzt ist 6 ), sowie del' tschechischen 
Handsehrift BAWOR RODOVSKYS DES JUNGEREN von etwa 1580, clenen 
sich auch noch eine handschriftliehe, am 28. Mai 1567 begonnene Ein
tragung "des Buehl'S ,De projectione") des fiirtrefflichen Philosophi 
ISAAcr" in einem Leidener Manuskrirte del' "Alchimia Paracelsi" an
reihen laBt S). Es spreche ferner 1602 HlTGO DE GROOT (GROTIUS, 1583 
bis 1641)) von J. I. H. als einem "Hollander von Abkunft", del' 160 Jahre 
friiher als er selbst gelebt und aus dessen Schriften PARACELSUS vieles 
entlehnt habe; diese Behauptung kC>Ilnte er muglicherweisp del' Vorrede 
del' 1600 zu Middelburg erschienenen "Opera mineralia" des HOLLANDUS 
entnommen haben, woselbst auch zu lesen stehe, "diese noch nil' bekannt 
gemaehten Sehriften (nunquam antehac cdita) des hochberiihmten 
Mannes (viri celeberrimi) sind hier zuerst aus den besten dcutschen 
(teutonicis) Manuskripten ins Lateinische iiberset7.t und herausgegeben 
worden 9)". Der gelehrte GOOSSEN VAN VREESWYCK fiihre ]675 "JAN 
ISAAC DEN HOLLANDER" an, wonaeh also nur ein HOLLANDUS anzu
nehmen ware lO); die Behauptung, es habe nul' einen JOHANNES ISAAcr 
HOLLANDUS (= JOHANNES DEN HOLLANDER, Sohn des ISAAC) gegeben, 

1) Histoire de la philosophie hermetique. Bd. I, S. 231 u. 469. Paris 1744. 
2) Opuscula physic a et chemica. Ed. HEBENSTREIT: Bd. 4, S. 112. Leipzig 1787; 

s. meine oben angefiihrte Mitteilung. 
3) Amsterdamer Ausgabe von 1659, S. 82. 4) Ars vitraria. 1669, S. 157. 
5) Chemisch Weekblad. S. 304 u. 897. Amsterdam 1917; fiir Dbermittlung 

eines Sonderabdruckes schulde ich ihm ebenfalls best en Dank. - (Vgl. noch dessen 
kiirzlich erschienenen Aufsatz: Chemiker-Zeit. 1919, S. 105.) 

6) Ebenda S. 308. 
') Uber die Projektion des Steines der Wei sen = Uber das Goldmachen. 
8) 1m "Codex Vossianus" der Leidener Bibliothek (ebenda S. 902). 
9) Ebenda S. 305. 10) Ebenda S. 307. 
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vertrete auch die Vorrede zu der "Sammlung unterschiedlicher be
wii.hrter chymischer Schriften" des HOLLANDUS, die 1667 zu Frankfurt 
erschien, wahrend wieder LENGLET DU FRESNOY z wei HOLLANDI an
nehme und. u. a. ein Werk des I. H. anfiihre, nach dem dieser als der 
Vater und J. I. H. als der Sohn anzunehmen ware. Was endlich den 
NERI betreffe, so konne dieser, da er erst um 1600 lebte, nur aus den 
Schriften des HOLLANDUS geschopft haben, und er sage auch nirgends 
ausdriicklich, daB er gewisse Kiinste von ihm selbst erlernte1). 

Letzterer Ansicht schlieBt sich in einer abweisenden Besprechung des 
HOLGENSchen Aufsatzes H. SCHELENZ2) an; er verwirft auch das Zeugnis 
betreffs des Madeira-Zuckers und hebt hervor, daB I. H., da ein gedrucktes 
Werk seines Sohnes J. 1. H. aus dem Jahre 1572 vorliege, jedenfalls 
noch entsprechend friiher anzusetzen sei .. 

Die vorstehenden, stark auseinander gehenden Meinungen gaben 
mir Veranlassung, mich aufs neue mit den HOLLANDI zu beschaftigen, 
die Nachweisungen zu vergleichen, die ich bei friiheren Anlassen iiber 
sie sammelte, und einige weitere Quellen einzusehen; im nachstehenden 
sei eine moglichst kurze Zusammenstellung meiner (keinen Anspruch 
auf VoJlstandigkeit erhebenden) Befunde geboten und dabei zunachst 
in Erinnerung gebracht, daB PARACELSUS 1493-1541 lebte. 

2. Nachrichten aus dem 15. bis 17. Jahrhundert. Eine Erwahnung 
chemischer Abhandlungen der HOLLANDI aus vor-paracelsischer Zeit 
ist meines Wissens nicht bekannt. Unter den Schriftstellern, deren 
Leben und Tatigkeit z. T. noch in das 15. Jahrhundert faUt und die oft 
und viel von Alchemistischem und Alchemisten sprechen, gedenken 
gerade der HOLLANDI n i c h t : 

TRITHEMIUS (1462-1516), der gelehrte Abt von Sponheim (bei 
Kreuznach), "die L3uchte der Weisheit", im "Tractatus chemicus", 
abgedruckt in des StraBburgers ZETZNER "Theatrum chemicum" von 
1613 und 1659 3); PICO DI MIRANDOLA (1463-1494) in "Oabbalistarum 
Dogmata" 4); ECK VON SULTZBACH im "Olavis philosophorum" von 
1489 5), welches Buch aber nach Kopp selbst etwas zweifelhaft, weil vor 
1613 nirgends nachgewiesen ist 6); POLYDORUS VIRGILIUS (1470-1555) 
im Sammelband.e "De rerum inventoribus" von 1499 7); AGRICOLA 
(1490-1555) in seinen grundlegenden, sehr ausfiihrlichen chemisch
technischen Werken. 

1m 16. und im beginnenden 17. Jahrhundert schweigen iiber die 
HOLLANDI folgende wichtige, die verschiedensten Richtungen vertretenden 

1) Ebenda S. 898; dies scheint aber BERGMAN angenommen zu haben, wahrend 
MARMAN in der Vorrede seiner GROTIUs-Ausgabe (Haarlem 1801) es ebenfalls 
bezweifelt (ebenda S. 307). 

2) Mitt. Gesch. Med. u. Xaturwissensch. Bd. 17, S. 100. 
3) Ausgabe von 1659. Bd. 4, S. 585. 
4) Venedig 1569. 5) Bei ZETZNER: Bd. 4, S. 1007. 
6) Die Alchemie. Bd. 2, S. 363. Heidelberg 1886. 7) Frankfurt 1599. 
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Autoren, obwohl sie nicht nur gelegentlich zahlreiche andere Alchemisten 
aller Zeitalter erwahnen, sondern auch eingehende Aufzahlungen solcher 
bieten: CAESALPINUS (1519-1603) in "De metallicis1); PANcmoLLus 
(1523-1599) in "De rebus memorabilibus"2); PALISSY (1510-1590n, 
der eingehend iiber Alchemie und trinkbares Gold spricht und den 
P ARACELSUS anfiihrt; ULSTED 3) im "Coelum philosophorum", verfaBt 
1525 4); AGRIPPA VON NETTESHEIM in "De vanitate scientiarum" 5), 
verfaBt 1537 (?); BAPTISTA PORTA (1539-1615) in seinen mannigfaltigen 
Schriften; CARDANUS in "De subtilitate" (Vorrede von 1552 6) und 
.,De rerum varietate"7), wahrhaft unerschopflichen Fund.gruben all
gemeinen Wissens; LEMNIUS in "De miraculis occultis" (Vorrede von 
15648); PEDEMONTANUS-RusCELLI in "De secretis" (verfaBt um 1515, 
1. Ausgabe 1555 9); RULAND US im "Lexicon Alchimiae"10); VAN HEL
MONT (1577-1644), bei dem dies besonders auffallig ist, weil er als Neider 
und Verkleinerer des P ARACELSUS, dem er die Entlehnung seiner drei 
Prinzipien (Schwefel, Quecksilber, Salz) aus d.em [selbst gefalschten!l 
BASILIUS VALENTINUS vorwirft ll), sowie als L'l.ndsmann der HOLLANDI, 
gerade geneigt sein miiBte, deren Ruhm zu v'erkiinden; SCALIGER in den 
"Exercitationes ad Cardanum" (1. Aufl. 158212) ; TURNEISER in der "Magna 
Alchymia" ven 158313); GARZONI in der "Piazza universale" von 158414); 

QUATTRAMI in der alchemistischen Schrift "La vera dichiarazione"15); 
DORNAEUS im "Clavis totius philosophiae hermeticae" von 1583 (1)16); 
HOHENLANDE aus Middelburg, Landsmann der" HOLLANDI, in "Ven den 
Irrwegen der A1chimisten 17); St;CHTEN, SchUler des P ARACELSUS, in 
den "Antimcnii Mysteria" (Vorrede von 1604, herausgegeben von THOLDE, 
clem Verfasser der angeblichen Werke des "BASILIUS V ALENTINUS aus 
clem 15. Jahrhunderte" 18) , sowie in den "Chymischen Schriften"19). 

Was jene Schriftsteller des 16. und 17. Jahrhundertes betrifft, die 
der HOLLANDI Erwahnung tun, so sei zunachst des P ARACELSUS selbst 
gedacht, aus dessen "Centum-quindecim curationes experimentaque" , 
(lie erst 1582 erschienen (bei JOH. LERTOUT, O. 0.), zwei Stellen iiber 
(He "Theorien des J. 1. H." und iiber das "Opus vegetabile et animale 

1) Rom 1596; Ntirnberg 1602. 
2) Frankfurt 1660: Dc Alchimia in Bd. 2, S. 134; auch sein Kommentator 

SALlIlUTH nennt 1604 zwar den TRITHEMIUS, nicht aber die HOLLANDI. 
3) Oeuvres. Ed. FILLON-AuDIAT: Niort 1888. 
4) Lyon 1572. 5) Antwerpen 1539. 6) Lyon 1554. 
7) Avignon 1558. 8) Frankfurt 1593. 9) Basel 1563. 

10) Ntirnberg 1571; Frankfurt 1612. 
11) Opera. S. 248. Lyon 1655 und 1667. - Zur Fiilschung des sog. BASILIl'S 

VALENTINUS vgl. HOMMEL: Zeitschr. f. angew. Chern. 1919, S. 73. 
12) Frankfurt 1607. 13) Berlin 1583. 14) Venedig 1584. 
15) Rom 1587; tiber TRITHEMIUS: S. 31. 
16) 2. Aun., Herborn 1594; Stuttgart 1602; tiber TRITHEMIUS: S. 23 u. 394ff. 
17) Frankfurt 1600. 18) Gera 1613; tiber TRITHEMIl'S: S. 439. 
19) Frankfurt 1680; tiber TRITHEMIUS: S. 301. 
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des J. 1. H." angefiihrt werden 1), die man lange Zeit als iiberhaupt 
friiheste literarische Zeugnisse betreff des HOLLANDUS ansah. Wie indes 
der groBte PARACELsus-Kenner, SUDHOFF, schon 1894 in spin em 
"Versuche einer Kritik der Echtheit der paracelsischpn Schriften" 
zeigte 2), sind die "Curationes" unecht und dem PARACELSUS nur unter
geschoben; der Inhalt solI unter allerlei nachgplassenen Papieren des 
PARACELSUS durch des sen Famulus CONRAD STEINBERG aufgefunden, 
dann "aus dem Deutschen ins Lateinische iibersetzt", und schliel3lich 
zusammcn mit verschiedenen Beigaben, u. a. solchen von PONTANUS und 
PENOTUS (die gegen und nach 1600 schrieben), herausgegeben worden 
sein 3). Laut freundlicher Mitteilung SUDHOFFS vom 30. Mai 1918 
erscheint auch nach dem derzeitigen Stande der Forschung die Unter
schicbung zweifellos, und die Anfiihrung von 1582, die heute freilieh 
nicht mehr beanspruchcn kann, als .Alteste zu gelten, riihrt keinesfalls 
wirklich von PARACELSUS her. 

LIBAVIUS, der 1597 in del' Vorrede der "Alchimia" 4) und in den 
"Commentationes metallicae" 5) die Alchemisten aufzahlt, nennt an 
dies en Stellen den 1. H. nicht, wohl aber gelegentlich der Darstellung 
des Konigswassers 6). Seine entschiedene, wenngleich nicht immer offen 
geauBerte Abneigung gegen PARACELSUS tritt mit den Jahren immer 
merklicher hcrvor: 

Im "Novus de medic ina ... tractatus" schilt er ihn unverstandig und 
unredlich und bchauptet, er habe seine drei Grundstoffe [Schwefel. 
Quecksil bel', Sah. ], diese "ranzigcn Prinzipien" (rancida principia), 
dem 1. H. entnommen 7); in der "Alchymistischen Practic" heW en die 
drei Prinzipien , ,erstlich von 1. H. also gebraucht, wie man meint; darnach 
auch von PARACELSUS, welcher jedoch die Bedeutung erweitert"B): 
in den "Alchymiae Arcana" entpuppt sich endlich als QueUe diesel' 
Behauptung PENOTUS (PENOT), der sich aus eincm Schiiler, Anhanger 
und Freunde des PARACELSUS zu einem seiner erbiUertsten Gegner und 
Feinde wandelte 9), teils aus personlichen Griinden, teils weil ihm alche
mistische Versuche sein ganzes Vermogen kosteten, so daB er 1617 (1) 
in volliger Verarmung und Vereinsamung starb. Del' Eitelkeit des LI
BAvIUS schmeichelte er, indem er in seinen Brie£en ihn, eben so wie den 
BASILIUS VALENTIN US und 1. H., als ein Original und einen groBen Mann 
hinstellte, was der hocherfreute LIBAVIUS nicht verfehlte, zur Kenntnis 

1) S. 122; das Titelblatt spricht von einigen Geheimnissen aus des I. H. "Opus 
vegetabile et animale". 

2) Bd. 1, S. 131. 
3) Curationes. S. 25. 4) Frankfurt 1597. 5) Frankfurt 1597, S. 47. 
6) Ebenda S. 97: Die Multiplikation des Steines [der Weisen] des I. H. 
7) Frankfurt 1599, S. 49. 8) Frankfurt 1603, S. 151. 
9) Frankfurt 1615, Bd. 3, S. 34; iiber PENOTS Werke s. LENGLET DU FRESNOY: 

Bd. 3, S. 260. 
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seiner Leser zu bringen 1); den PARACELSUS hingegen nannte er einen 
Dieb an 1. H.2), denn die paracelsische Lehre von den drei Prinzipien 
und so auch "alles andere", mit Ausnahme des Verkehrten und Schlechten, 
habe er selbst wortlich (de verbo ad verbum) im "Opus vegetabile" des 
I. H. vorgefunden, vieles aber auch im BASILIGS VALENTINUS 3). 

KHUNRATH nennt in der "Medulla destillatoria" von 1605 4 ) 1. H. 
"den fiirnehmen, den trefflichen, den sehr fiirtrefflichen Philosophen, 
den philosoph us praestantissimus" 5) und. bespricht seine Quintessenzen 
aus dem Kraute Sonnentau 6) und aus Zucker 7). THOLDE, den wir (\Vie 
bereits erwahnt), als Verfasser der angeblichen Werke des BASILIUS 
VALENTINUS kennen, druckt im "Triumphwagen Antimonii", dessen 
Vorrede von 1604 datiert istB), das "Opus Saturni" des "vortrefflichen 
Philosophen J. 1. H." ab 9), eine zweifellos ebenfalJs untergeschobene 
Schrift, von der ein alterer Druck nicht vorliegt. ANGELUS SALA (gest. 
nach 1639), der sich in seinen medico-chymischen Werken auf Erfahrungen 
aus den Jahren 1602-16lO berufPO), zahlt zu den vier beriihmten 
hermetischen Philosoph en ARNALDUS VON VILLANOVA, RAIMUND LULL ll), 

P ARACELSUS und I. H.12), sieht aber als ihnen gleichwertig auch den 
.,hochberiihmtesten (celeberrimum) spagyrischen Philosophen" BASILIUS 
V ALENTINUS an 13), den er vielfach zitiert14 ). 

Da nun dessen Schriften langst und alJgemein als Falschungen aus 
der Zeit um 1600 anerkannt sind, ist ihre kritiklose Aufnahme und 
Verehrung seitens der Autoren des beginnenden 17. Jahrhundcrts und 
nicht minder die so haufige gcmeinsame Anfiihrung des "BASILIUS 
V ALENTINUS und HOLLANDUS" sehr bemerkenswert: sie beweist, daB 
man liber den einen nicht mehr wuBte als tiber den anderen und zeigt, 
\Vie unzutreffend die auch noch von J ORISSEN geteilte Meinung ist, "die 
damaligen Gelehrten munten iiber die Zeit des HOLLANDUS immerhin 
besser urteilen konnen als wir, die wir weitere drei Jahrhunderte spater 
leben". Die angefiihrte Vermutung des GROTIUS von 1602, oder die 
Anpreisung "Isaacus et Batavi gloria magna soli" (Isaac, der dem Boden 
Bataviens zum hohen Ruhme gereieht) in BOLLINGERS "Elegia de anti qua 
medicina" von 160815), rcchtfertigen daher in keiner Weise die Ver
setzung der HOLLANDI in das li5. oder gar 14. Jahrhundert. 

1) Arcana. Bd. 3, S. 54, 65. 
2) Ebenda S. 54. 3) Ebenda Bd. 2, S. 103. 
4) Hamburg 1605; eine fruhere Ausgabe soll 1594 in Eisleben erschienen sein? 
5) a. a. 0., S. 39, 129, 274 ff., 285, 289. 
6) Ebenda S. 274 ff., 285. 7) Ebenda S. 289. 
8) Nurnberger Ausgabe von 1676, S. 208. 9) Ebenda S. 362 ff. 

10) Opera medico-chymica. S. 198, 508 ff. Frankfurt 1647. 
11) Die alchemistischen Werke beider sind spiitere Fiilschungen! 
12) a. a. 0., S. 238. 13) Ebenda S. 508. 14) Ebenda S. 276, 283, 285ff., 288. 
15) Vorgedruckt CROLLS "Basilica chymica" von 1608, in der auch des HOLLAND us 

"Opus minerale" zitiert wird (S. 159. Genf 1631). 
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Schon eingangs wurde hervorgehoben, daB BEN JONSON (1573 bis 
1637) in seinem 1610 aufgefiihrten Lustspiele "Der Alchemist" von 
I. H. als von einem noch Lebenden spricht, von J. I. H. aber als von einem 
offenbar erst vor kurzem Verstorbenen, dessen Name den Zuhorern 
noch gelaufig ist. Zu erinnern bleibt hierbei, daB BEN JONSON kurz 
vor 1592 in Flandern war und ferner, daB er den "Alchemisten" zu 
einer Zeit schrieb, die auch in England eine wahre Hochflut der alche
mistischen Literatur entfesselte1), weshalb eben das Stiick auf allgemeine 
Anteilnahme rechnen konnte; die Voraussetzung aber, BEN JONSON 
lasse den alchemistischen Schwindler absichtlich eine Liige iiber die 
HOLLAND! sagen 2), erscheint doch gar zu weit hergeholt, zumal es sich 
um eine ganz zufallige und nebensachliche A.uBerung handelt, die voraus
setzt, daB jedermann sofort verstehe, von wem die Rede sei 3). Dafiir, 
daB 1. H. um 1610 noch lebte, spricht auch eine bisher anscheinend 
unbemerkt gebliel-ene Stelle in BACON VON VERULAMS "De interpre
tatione naturae sententiae" , deren Niederschrift meist in das letzte 
Drittel seines Lebens (1560-1626) verlegt wird; er auBert sich daselbst 
abfallig iiber PARACELSUS, die drei Prinzipien, sowie das verwerfliche 
Treiben seiner auf Tauschung und Betrug ausgehenden Anhanger, und 
fahrt fort: "ein solcher ist I. HOLLANDUS und fast ein Jeder aus der 
Schar der Chemiker" 4); auch hier ist sichtlich von einer der Gegenwart 
angehorenden Personlichkeit die Rede, iiber die der Leser ohne weiteres 
Bescheid weiB. In die namliche Zeitgrenze fiigen sich endlich auch die 
Angaben NERIS ein (gest. 1614), der als Nachahmer von Edelsteinen 
ganz Hervorragendes leistete 5) : 

In seiner "Glasmacherkunst" (Florenz 1612; Venedig 1663), iiber die 
noch weiter unten berichtet werden solI, erzahlt er (wie hier nur kurz 
angefiihrt sei), daB er um 1609 mehrere Jahre in Antwerpen tatig und 
mit der Herstellung kiinstlicher Edelsteine (also farbiger Glasfliisse) 
beschaftigt, war und zwar nach kaum bekannten, ungewohnlichen, vollig 
neuen chemischen Methoden, die auf 1. H. zuriickgehen. 

1) S. die Angaben bei JORISSEN: S. 902. 2) Ebenda. 
3) DaB die AuBerung bei BEN JONSON im Zusammenhange mit Kartenspielen 

fallt, rief auch die Vermutung hervor, HOLLAND und ISAAC seien die Kamen zweier 
damals wohlbekannter Spieler gewesen; diese ganz willkiirliche Hypothese ist aber 
durchaus unnotig, die richtige Erklarung jenes Zusammenhanges ergibt sich viel
mehr auf das einfachste aus der allgemein iiblichen Gleichsetzung von "Alchemist" 
mit "Schwindler" und "Bet.riiger". 

') "Talis est Is. HOLLANDUS et turbae chemistarum pars longe maxima." Works. 
Bd. 2, S. 685. London 1879. 

5) MORHOF: De metallorum transmutatione. S. 28. Hamburg 1673. MERRET, 
der englischc Herausgeber NERIS (1662 und 1681), riihmt seine "Past en und Amausen" 
(= Glasfliisse) und verweist betreffB der Amausen auf des LIBAVIUS Heranziehung 
.,saracenischer Aut-oren"; in der Tat Bcheint daB Wort von mosaicum (Mosaikwerk) 
oder musivum (Musivwerk) in Verbindung mit dem arabischen Artikel al abgeleitet 
zu sein (Almusiven = Amausen). Vgl. JORISSEN: fl. 900. 
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Seine Worte rechtfertigen den SchluB, daB er diese Verfahren dem 
1. H. personlich verdankte, um so mehr, als er sie nicht in angegebener 
Weise bezeichnen konnte, waren sie 150 Jahre alten und um 1609 auch 
schon langst gedruckten Schriften zu entnehmen gewesen! 

Eine 1612 verfaBte Abhandlung des HAPPELIUS, "De auro philo
sophico" ist in ZETZNERS "Theatrum chemicum" abgedruckt, das 1613 
und in zweiter Auflage 1659 in StraBburg erschien 1). Er riihmt in ihr 
gleicherweise den BASILIUS V ALENTINUS, del' "nach Dberlieferung 
unserer Vorahnen" (proavorum memoria) ein Benediktiner aus dem 
OberelsaB war, den "Triumphwagen Antimonii" schrieb und VOl' PARA
CELSUS lebte 2), sowie den JOH. Is. FLANDER, diesen hochst erfahrenen 
:Mann und tiefsinnigen Naturforscher, "von dem aIle Nachkommen wie 
von einem zweiten HERMES gelernt haben", u. a. das iiber das ,,01 des 
Antimons und Quecksilbers" Verkiindete 3). Auch des LAGNEUS (LAIG
NEES) "Harmonia philosophorum chemicorum" von 1611 4) ist reich 
an Hinweisen auf des J. I. H. "Opus minerale" 5), auf J. 1. H. und 1. H. 6), 
auf ISAAcus7) und auf Is. HOLLAND US 8). SWEERTIUS gedenkt 1628 in 
den "Athenae Belgicae" (wie bereits angefiihrt) des "Opus vegetabile 
et animale" (1582) von 1. H. und des "Opus minerale et vegetabile" 
(1617) von J. J. BATAVUS; da er, obwohl ebenfalls Antwerpener, nichts 
~aheres iiber die odeI' den Verfasser angibt, so schlieBt JORISSEN 9 ), el' 
sei nicht ihr Zeitgenosse gewesen, - doch ist jene Tatsache keinesfalls 
beweisend und es lieBe sich aus ihr mit ganz gleichem Rechte auch das 
gerade Gegenteil folgern. SENNERT (1572-1637) berichtet in del' "Chy
mia" von 1629, daB jetzt viele Werke des TRITHEMIUS und BASILIUS 
V ALENTINUS gedruckt vorliegen, andere abel' immer noch als Manuskripte 
verborgen sein sollen 10), und daB man aIle Erzahlungen iiber eine Ent
lehnung des Dogmas del' drei Prinzipien seitens PARACELSUS aus BASILIUS 
VALENTINUS und 1. H., "der es zuerst aufgestellt habe", als ganz unsicher 
ansehen miisse ll ). GRASSEUS (gegen 1650) nennt im " Appendix "12) 

den 1. H. erst nach PARACELSUS und dessen Zeitgenossen AUGURELLI13). 

BOYLE sagt 1661 im "Chymista Scepticus" nichts iiber HOLLAND US und 
bezeichnet die drei Prinzipien als Erfindung des PARACELSUS14), wahrend 
ROLFINC 1661 nur kurz des J. 1. H. und del' drei Pl'inzipien gcdenktl5 ) 

und GOOSSEN VAN VREESWYCK 1675 "J. 1. des HOLLANDERS"16). BECHER 
(1635-1682) versichert in den .,Opuseula chymica rariora"17), .,daB 
die Kunst, Gold und Silber aus Salz herzustellen, von einem alten Hol
Hinder beschrieben wurde, 1. H. genannt", und beruft sich in del' "Physica 

1) Ausgabe von 1659, Bd. 4, S. 264. 2) Ebenda S. 265. 
3) Ebenda S. 271. 4) Ebenda Bd. 4, S. 710, 712. 5) Ebenda S. 718. 
6) Ebenda S. 715: "vide Joannes". 7) Ebenda S. 741, 764, 772, 777, 781. 
8) Ebenda S. 755. 9) a. a. 0., S. 900. 10) Chymia. S. 27. Frankfurt 1655. 

11) Ebenda S. 39, 127 ff. 12) Theatrum chemicum. Bd. 6, S. 523. 
18) Ebenda S. 387. 14) Geru 1680, S. 80, 103. 15) Chimia. S. 38. Genf 1671. 
16) JORISSEN: a. a. O. 17) Ed. ROTHSCHOLZ: S. 87, 275. Niirnberg 1719. 
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subterranea" von 1669 auf PENOTUS, dem gemiW PARACELSUS seine 
Weisheit aus dieses I. H. "Opus vegetabile" geschopft habe1). KUNCKEL 
endlich (1630-1703), dessen "Laboratorium chymicum" zwar erst 
1716 und 1722 in Leipzig erschien, aber 30 - 40 Jahre vorher vo11endet 
sein so112), preist den Philosophen I. H. als redlichen, a11erredlichsten, 
hocherleuchteten, wahrhaftigen Mann 3), der die }1eta11e transmutierte 4), 
Silber in G0ld verwandelte 5), Glasfliisse und Amausen darstellte 6) 
und den Urin erforschte 7); die drei Prinzipien aber gehoren nicht ihm an, 
sLllldern dem BASILIUS V ALENTINUS 8). 

3. Nachrichten bei den Historikern. Unter den alteren Schriftstellern, 
(lie sich mit chemie-geschichtlichen Fragen beschaftigten oder doch 
tieferes Interesse fiir solche zeigten, i:-;t CONRING (164R) hervorzuheben: 
er kann den Beschuldigungen de" v AN HELMONT gegen PARACELses 
nicht bl'istimmen, wenngleich einige ungefahre Ankliinge an paracelsische 
Lehren bei 1. H. und anderen kUf7 ycr PARACELSUS Lebenden vorliegen 
mogen 9). Das Dogma von den drei Grundstoffen Ial3t sich bei diesen 
j edenfalls nicht nach weisen 10), wahrend die Quintessenzen und ihre 
medizinischen Anwendungen bei BASILIUS V ALENTINUS und HOLLAND US 
im 15. Jahrhundert auftauchen ll ). Von J. 1. H. ist einiges Medizinische 
und Meta11urgische iiberliefert 12), desgleichen von BASILIUS V ALENTINUS, 
dessen Werke aber erst spater erschienen; als Verfasser einer Abhandlung 
iiber das ,,01 aus Antimon" (De oleo antimonii) wird auch ROGER BACON 
angesehen 13). 

BORRICHlUS erwahnt den HOLLANDUS und sagt: "triumphant Belgae 
in suis ISAACIS HOLLANDIS" (Belgien triumphiert durch seine ISAAcI 
HOLLANDI14), weil3 aber gerade iiber sie nicht das geringste Nahere 
vorzubringen; recht ausfiihrlich spricht er iiber PARACELSUS und BASILIUS 
VALENTINUS 15) und gedenkt auch, als angeblichen Stammvaters der drei 
Prinzipien, dieses letzteren, nicht aber des HOLLANDUS16). In einem 
naehgelassenen Werke bezeichnet er alle Angaben iiber Leben und 
Lebenszeit des HOLLANDUS als dunkel und fragwiirdig und alle Geriichte 
betreff PARACELSUS als haltlos und ganzlich unsicher17). 

MORHOF erklart (1673) in dem Buche "Dber die Transmutation 
der Meta11e"18), - die er fiir moglich und wirklich MltI9 ) -, das dritte 

1) Ed. STAHL: S. 108. Leipzig 1703. 2) Leipzig 1722, S. 45. 
3) Ebenda S. 202, 329, 333, 557. 4) Ebenda S. 202, 262, 294. 
5) Ebenda S. 324. 6) Ebenda S. 337. 7) Ebenda S.738. 8) Ebenda S. 481. 
9) De hermetica medicina. S. 305. Helmstiidt 1648 und 1669. 

10) Ebenda S. 428. 11) Ebenda S. 422, 424. 12) Ebenda S. 206, 420. 
13) Der im 13. Jahrhundert lebte! 
14) De ortu et progressu chemiae. S. 33 u. 144. Kopenhagen 1668. 
15) Hermetis sapientia. S. 312, 393 ff. Kopenhagen 1674. 
16) Genannt wird dieser ebenda S. 387, 393 if. 
17) Conspectus scriptorum chemicorum illustriorum. S. 3, 13. Kopenhagen 1696. 
18) De metallorum transmutatione. Hamburg 1673. 19) Ebenda S. 72, 86. 
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Pl'inzip, jenes des Salzes, ftir ein zuerst seit PARACELSUS zur Aufnahme 
gelangtes und seitens "der neuesten Sek;te del' Chemik;er nach seiner 
Zeit" festgehaltenes 1); PARACELSUS solI freilich mancherlei dem 1. H. 
pntlehnt haben, aber aIle Behauptungen dieser und ahnlicher Art be
ruhen auf sehr schwank;enden Grundlagen 2). Werden doch [angebliche] 
Handschriften gewisser, neuestens in Mode gek;ommener Autoren in 
Amsterdam zu riesigen Preisen k;auflich ausgeboten 3). 

HORLACHER fiihrt (1707) verschiedene "Denk;sprtiche" tiber die 
Universal-Tink;tur, das allgemeine Losungsmittel Alk;ahest u. dgl. an, 
entnommen dem "Stein der Weisen" und der "Hand des Philosophen" 
yon r. H., den man yor PARACELSUS setzt, obwohl "Etliche Yermeinen, 
daB dieser der eigentliche Inventor des Alkahest sei" 4). - Nach JUNCKER 
(1770) sind "wie es hei13t" I. H. und I. I. H. Vater und Sohn, und PARA
CELSUS schopfte Wichtiges aus ihrcn Schriften ; aber deren erste Ausgaben 
sind sehr seIten und die Randschriften in "belgischer Sprache" wohl 
nirgends zu finden, wie denn auch die Lebenszeit vollig unsicher bleibt 5). 

- BOERHAAVE zitiert kurz einige Aussprtiche des I. H. aus PARACELSUS 
iiber die yier Elemente und die Quintessenzen, sowie tiber das sog. 
,-ersti13te Vitriolol und tiber die Therapie der Gicht 6). 

STAHL zufolge (1660-1734) sind Personen und Werke des I. R., 
BASILIUS V ALENTINUS und mancher anderer, deren Schriften bald nach 
der Zeit des PARACELSUS erschienen, hochst fragwtirdiger Natur, urn so 
mehr, als man das Meiste, was sie vorbringen, schon bei PARACELSUS 
findet 7). Viele zwar setzen sie vor PARACELSUS, auch geht "die gemeine 
Rede, dieser selbst habe seine Erfahrungen von einem Araber mitgeteilt 
erhalten" 8); aber der ganze sog. I. H. und aIle seine Angaben sind falsch, 
nichtig, erdichtet, und niemand vermag nachzuweisen, werer und BASILIUS 
V ALENTINUS waren, wann sie lebten, welche Meister und Schiiler sie be
saBen, usf. 9). Bei dem sog. BASILIUS VALENTINUS sind die Unterschie
bungen, die bis weit in das 17. Jahrhundert fortdauern, ganz offenbar, 
soll er doch (im 14. oder 15. Jahrhundert!) sogar den Agricola (1490-1555) 
zitieren 10); doch auch des sog. I. RY) Schriften gehen nur unter seinem 
~amen 12), insbesonders sind die Gertichte tiber die angeblich "nieder
deutschen" nicht minder verdachtig als die tiber seine Lebenszeitl3). 

- 1) Ebend~ S. 28, 58. 2) Ebenda S. 138. 3) Ebenda S. 141. 
4) Bibliotheca Mangeti enucleata. S. 109, 1I3, 401. Frankfurt 1707. 
5) Conspectus chemiae. S. 18. Halle 1730. 
6) Elementa chemiae. Bd. 2, S. 100, 172, 30. London 1732. 
7) Bedenken vom Sulfure. S. 48 ff., 51. Halle 1718. 
8) Chymia rationalis. S. 481. Leipzig 1720; I. H. wird zitiert S. 470, 498. 

V gl. Von den Saltzen. S. 306. Halle 1723. 
9) Ebenda S. 344, 389 ff. 

10) Bedenken iiber BECHER. S. 177,209; S. 14ff. Frankfurt 1723. 
11) Ebenda S. 401, 430 ff., 434. 12) Ebenda S. 208. 
13) Ebenda S. 130. Vgl. Fundamenta chymiae. Bd. 3, S. 192 ff., 460. Kiirn

berg 1732. 
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Der Beachtung wert erweisen sich die ihm zugeschriebenen Rezepte 
zur Darstellung von Glasschmelzen, von Amausen und von Salmiak1). 

LENGLET DU FRESNOY meldet 1744, 1.. I. H. der Vater und I. H. 
der Sohn (oder, nach einem der Biichertitel, umgekehrt 1), hatten zu 
Beginn des 15. Jahrhunderts Schriften in hollandischer Sprache verfaBt; 
doch sei der Zeitpunkt nur Vermutung, die sich u. a. auf die alleinige 
Anfiihrung sog. "alter" Philosoph en stiitzt, denn gedruckte Atlsgaben 
erschienen erst zwischen 1600 und 1617, sole he des I. I. H. sogar erst 
1669 und spater2). - BERGMAN erwahnt den I. H. nicht bei del Auf
zahlung der Alchemisten 3), iedoch gelegentlich der Bereitung einer 
Universal-Medizin, des K6nigswassers und des Chlorcalciums 4) und 
laBt ihn um 1600 leben, wobei er auch des NER! und der Darstellung 
kiinstlicher Edelsteine gedenkt 5). 

Aus der Reihe der neueren Historiker geniigt es, Kopp und HOEFER 
anzufiihren. Nach Kopp "set2.t man" I. H. den Vater und I. I. H. den 
Sohn ins 14. oder 15. Jahrhundert, er weiB jedoch nichts Naheres iiber 
sie und kennt die meisten ihrer Werke nur durch Drucke aus der Zeit 
von etwa 1600 an 6), wahrend einige noch spater auftauchen, das "Opus 
Saturni" z. B. sogar erst 16767); sie sind inso£ern verdachtiger Natur, 
als gegen Ende des 16. und im ganzen 17. Jahrhundert fiir die Liebhaber 
der Geheimwissenscha£ten die so gesuchten alchemistischen Handschriften, 
die angeblichen Dbersetzungen aus dem L'l.teinischen (und aus anderen 
Sprachen) oder in das L'l.teinische, die untergeschobenen Werke usf., 
in groBer Zahl und oft mit iiberraschender Geschicklichkeit angefertigt 
wurden 8). - In ganz ahnlicher Weise auBert sich HOEFER9) und erkUi.rt 
BERGMANS Vermutung fiir irrtiimlich. Die Biicher, die man den HOLLANDI 
"zuschreibt", z. B. das "Opus vegetabile", das "aus dem deutschen 
Manuskript ins L'l.teinische iibersetzt" 1600 zu Middelburg erschien, 
die lateinische Abhandlung iiber "Elixir und Stein der Weisen" (Bern 
1608), das "Opus minerale" (Arnheim 1617) us£. , enthalten allerlei 
iiber kiinstliche Edelsteine, Allheilmittel und anderes Alchemistische, 
was zum gr6Bten Teile dem BASILIUS V ALENTINUS entnommen ist; da 
aber ein solcher selbst nie gelebt hat und seine angeblichen Schriften 

1) Ehenda S. 463, 478. Ein der posthumen Lcipziger Ausgabe der "Fundamenta" 
von 1746 auf S. 520 beigedruckter "Tract-at iiber die Salze und dic Ole der Metalle", 
angeblich von I. H., der "als sehr schatzbar und der Kenntnisnahme werth" be· 
zeichnet wird (s. J ORISSEN: S. 308), ist nicht von STAHL eingeschaltet, sondern vom 
ungenannten Herausgeber, einem sichtlichen F6rderer alchemistischcr Bcstrebungen. 

2) Histoire ... Bd. 1, S. 231 ff., 469; Bd. 3, S. 191 ff. 
3) Opuscula. Bd. 4, S. 100. ') Ebenda S. 130, 134, 135. 6) Ebenda S. 112. 
6) Geschichte der Chemie. Bd. 1, S. 48, 72 ff., Bd. 2, S. 157, 164, 179; Bd. 3, 

S. 336; Bd. 4, S. 19,50. Braunschweig 1843. Alchemic. Bd. 1, S. 92; Bd. 2, S. 173, 
350. Heidelberg 1886. 

7) Ebenda Bd. 2, S. 347 ff., 365. 
8) Vgl. ebenda Bd. 1, S. 31; Bd. 2, S. 347, 354; Bd. 2, S. 325. 
9) Histoire de la chimie. Bd. 1, S. 477 ff. Paris 1866. 
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gefiiJscht sind, ware vielleicht anzunehmen, daB aile Bestandteile diesel' 
Art Literatur auf einen Autor zuriiokgehen. 

Unter dem Titel "Die betriigerischen Goldmacher am Hofe des 
Herzogs JULIUS VON BRAUNSCHWEIG" veroffentlichte auf Grund er
halten gebliebener Akten der Amtsrichter RHAMM 1883 einen ausfiihr
lichen Bericht iiber die Tauschungen, denen der Herzog seit 1571 im 
Umgange mit einigen geriebenen Schwindlern zum Opfer fieP): Kopp 
erwahnt zwar das Buch 2), iibersieht aber, daB es an einer etwas ver
steckten Stelle eine wichtige einschlagige Mitteilung enthalt 3 ). Nach 
einem Protokoll von 1574 empfing namlich der Herzog (in der Zeit 
zwischen 1571 und 1574) seitens des Angeklagten SOMMERING zu seiner 
"Bestarkung" etwa zehn alchemistische Schriften, u. a. den "ISAAK 
HOLLANDUS", "darinnen zu sehen, wie die alten Weisen so fleif3ig das 
neue Geheimnis gesucht und erforscht haben, wie sic von einem zum 
anderen gekommen, bis sie letzlich den hohen groBen Stein durch die 
Gnade Gottes funden und getro££en haben". Da zweimal ausdriicklich 
von "Biichern" die Rede ist, deren Wert (wohl libertrieben) auf 3000 
Taler angegeben wird, so liegt hier die bisher alteste, unzwcifelhafte 
Nachricht liber das Vorhandensein eines gedruckten HOLLANDusschen 
Werkes vor, vielleicht des namlichen, das als "De lapide minerali" des 
1. I. H. in der Kopenhagener Bibliothek vorhanden ist. 

4. Die Werke der Hollandi. Abgesehen von der erst noch naher 
auf Echtheit, Gleichzeitigkeit und Inhalt zu priifenden handschriftlichen 
Eintragung von 1567 im Leidcner "Codex Vossianus" sind bisherfolgende 
HOLLANDIsche Werkc in friihen Ausgaben nachgewiesen: 

"De lapide minerali" des J. 1. H. 1572 in Prag 4); "Opus vegetabile et 
animale" des 1. H. 1582 (nach SWEERTIUS), des 1. 1. H. nach den "Cura
tiones"; "Vom Elixier und Stein der Weisen" des I. H. (hteinisch, 
Bern 1608); "Opus mineralc" oder "Vom Stein der Weisen", 1600 in 
Middelburg und 1616 in Arnheim; "Opus minerale et vegetabile" (auch 
zitiert als ,.Opera universalia et vegetabilia ?") des I. H. (oder J. I. H.) 
1617 in Arnheim 5). 

Von einigen anderen liegen Drucke erst aus den Jahren 1647 bis 
1667 vor, z. T. sogar aus noch spaterer Zeit; 1667 erschien in Frankfurt 
die erste deutsche "Sammlung chymischer Schriften namentlich 1. 1. 
HOLLANDI", die 1746 in Wien neu aufgelegt wurde. 

In letzterer Gestalt enthalt sie nachstehende Abhandlungen: "Hand 
des Philosophen" (119 S.); "Opus Saturni" (52 S.)6), "Opera vegctabilia" 

1) Wolfenbiittel 1883, 2) Alchemie. Bd. 1. S. 170. 3) RHAMM: S. 80, 81. 
4) Die tschechische ""Obersetzung von 1582 (Manuskript in Leiden) stammt 

vielleicht, wie manche andere (z. B. die des MATTHIOLUS). aus KreiEen des in Prag 
eifrig alchemistisch tatigen Kaisers RUDOLF II. (1576-1612). 

5) Vgl. LENGLET DU FRESNOY: Bd. 3, S. 191 ff. 
6) "Ein gut aufrichtig Werk ISAAC! HOLLAND!" (S. 97). 
v. Lippmann, Beitrage. 16 
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(160 S.), "Opus minerale" (160 S.), "Cabbalistische Fragmente" (17 S.), 
"Stein der Weisen" (180 S.); zwischen diese eingeschoben sind die "Irr
gange der Alchemisten" (64 S.), angeblich von einem Diener des [be
riichtigten Schwindlers] SENDIVOGIUS (1566-1646) unter dessen chemi
schen Papieren vorgefunden, demnach durchaus als Falschung anzusehen, 
um so mehr, als der Titel anscheinend dem eines Buches von HOHENLANDE 
entlehnt ist, das 1600 in Middelburg herauskam. 

Neben dieser reichhaltigen Wiener tlbersetzung (im ganzen 762 S.), 
die weiterhin der Kiirze halber mit A bezeichnet sei, waren mir noch 
zuganglich: 

J. I. H. "Opera mineralia sive de lapide philosophico", 211 S. (B.)l); 
J. I. H. "Opus vegetabile", 144 S. (C. 2); I. H. "Fragmente yom Stein der 
Weisen" (D3); J. I. H. "De urina" 4). 

Sonstige Ausgaben, namentlich auslandische, zum Vergleich heran
zuziehen, erwies sich leider als derzeit undurchfiihrbar. 

Die Frage nach der Beschaffenheit und Ursprache jener Vorlagen, 
auf die hin die friihen Drucke veranstaltet wurden, laBt sich nicht be
antworten, da auffalligerweise keine einzige Original-Handschrift irgend
eines HOLLANDusschen Werkes bekannt ist; die einschlagigen Be
hauptungen der "Herausgeber" aber sind mit graBter Vorsicht auf
zunehmen, gehen in vielen Punkten auch auseinander und enthalten 
mancherlei Unwahrscheinlichkeiten. Da im 15. und vollends im 14. Jahr
hunderte das Lateinische noch die erklarte Sprache der Wissenschaft 
war, - galt doch das Unternehmen des PARACELSUS, deutsche Vor
lesungen zu halten und deutsche medizinische Biicher zu schreiben, als 
eine seiner gefahrlichsten und die schlimmsten Argernisse erregenden 
Neuerungen -, so ist es z. B. kaum glaublich, daB die HOLLAND!, ware 
ihr Leben in jene Zeit gefallen, anders als lateinisch geschrieben hatten. 
Dennoch findet sich verschiedentlich angegeben, ihre Werke seien ur
spriinglich in deutscher, niederdeutscher, niederlandischer, "belgischer" 
(vlamischer?) oder hollandischer Sprache abgefaBt gewesen. DaB BOER
HAAVE noch selbst niederlandische Handschriften gekannt habe, ist 
allerdings eine bloBe Vermutung S). Der Herausgeber von 1667 be
hauptet hingegen 6), er selbst iibersetze unmittelbar aus den (urspriing
lichen 1) hollandischen Handschriften, denn die nach niederdeutschen 
z. T. schon im 17. Jahrhundert veranstalteten lateinischen Ausgaben 
seien unzuverlassig; er spricht ferner iiber unverfalschte niederlandische 

1) In ZETZNERS "Theatrum chemicum". Bd. 3, S. 304. 1659; lateinisch. 
2) Amsterdam 1659, deutsch. 
3) ZETZNER: Bd. 2, S. 126; lateinisch. EnthiUt nur allerlei allgemeine Redens-

artcn und einige Angaben iiber Cohobiren (S. 127), den griinen Leu (S. 129) u. dgl. 
') Ebenda Bd. 6, S. 566; lateinisch. 
5) JORISSEN: S. 899. 
6) A, Vorr. S. 2 ff. 
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Exemplare von Teil I und II des "Opus minerale"l), sowie iiber die 
bisherige schlechte Dbersetzung des "Opus Saturni" aus einem oft 
schwer verstandlichen niederlandischen Manusk,ript, das der Einteilung 
in Kapitel ermangelte2). Schon die Vorrede des Middelburger Druck,es 
von 1600 klagt indessen dariiber, daB die Manusk,ripte haufig nicht 
iibereinstimmten, zahlreiche Liicken a~fwiesen, und Absatze enthielten, 
deren Stil yom sonstigen des Autors abweiche 3), und so k,ann man sich 
ungefahr v orstellen , wie es bereits damals mit der Zuverlassigk,eit der 
angeblichen Druckvorlagen bestellt gewesen scin mag. 

In der "Hand des Philosoph en " heiBt es: "lch rede Dich an mit 
schlichtem Deutsch" 4), was als Dbersetzung aus einer "hollandischen 
Handschrift" ganz ebenso glaubhaft k,lingt, wie die Bemerkung ("Die 
Pflanze) Solaria, ihr deutscher Name ist Sonnentau" im "Opus vege
tabile" von 1659 5). Der Herausgeber des letzteren, angeblich ein sonst 
unbek,annter Sohn des oben erwahnten Schwindlers SENDIVOGIUS, 
behauptet aber kiihnlich, genauestens den niederlandischen Manuskripten 
zu folgen, die er von einer als "Schwiegersohn JUSTI A BALBIAN'S"6) 
bezeichneten Personlichk,eit erhalten habe. Bisher sei nur Vereinzeltes 
aus ihnen in einigen alchemistischen Biiehern gedruckt worden, wie 
denn noch "unlangst" die "Hand des Philosophen", das "Opus urinae" 
und das "Opus Saturni" ebenfalls ungedruck,t gewesen seien; es bilde 
aber das "Opus vegetabile" (SO versichert die Vorrede) nur einen Teil 
cines groBen "verborgen gehaltenen" Werkes. Der Herausgeber der 
Sammlung von 1667 spricht in der Einleitung 7 ) von einem angeblich 
eigenhandigen Manuskripte HOLLAND!, bestehend aus der Vorrede [die 
sich nur in allgemeinen wirren Redensarten bewegt] und verschiedenen, 
nicht stcts richtig zusammenpassenden Abhandlungen, aus welehen 
"diversen Tractaten" er das "Opus vegetabile" redigierte; sie umfaJ3ten 
u. a. auch das zu Arnheim lateinisch gedruckte "Opus vini " , seien viel
leicht noch bei Lebzeiten HOLLAND!, vielleicht erst nach seinem Tode 
an den Tag gek,ommen, wiirden aber jedenfalls von den Liebhabern 
eifrig und fiir viel Geld gesucht 8). Yom "Opus vini" sagt der namliche 
Herausgeber an anderer Stelle, die lateinische Arnheimer Ausgabe sei 
mangelhaft, wie er beim Vergleich mit seinen niederlandischen Manu
skripten ersehen konnte, aus denen er auch das "Opus minerale" iiber-

1) Vgl. JORISSEN: S. 899; Teil III wird verdiichtigerweise als "neu aufgefunden" 
bezeichnet (A, Vorr. S. 3). 

2) A, S. 122 ff. 3) JORISSEN: S. 899. 
') A, S. 49. 
5) C, S. 91. Vgl. "ros solis, deutsch (germanice) Syndaw, bei den Belgiern 

Syndouwe" in den oben erwiihnten pseudo-paracelsischen "Curationes" von 1582 
(S. 150, 153). 

6) Dieser lebte um 1600, s. GMELIN, Geschichte der Chemie, Ed. I, S. 64. 
Gottingen 1797. 

7) A, S. 182. 8) A, S. 174 ff., 179. 
16* 



244 Fiinfte Abteilung. 

setzte; dessen Teil III habe man bisher iiberhaupt noch gar nicht ge
kannt und yom vollstandigen "Opus vegetabile et animale" sei auch jetzt 
noch "nirgends etwas zu erfahren " , vermutlich weil es versteckt ge
halten werde, "wie auch eine hohe Person zuriickhalt des teuersten 
Mannes PARACELSI Krauterbuch" 1). 

In engem Zusammenhange mit der Frage naeh der Abfassungs
sprache der Schriften der HOLLAND! steht die nach ihren Lebensum
standen, betreff derer die gedruckten Ausgaben aber ebenfalls vollstandig 
versagen. Dem "Opus vegetabile" von 1659 zufolge war HOLLANDUS 
vermutlich ein Niederlander, lebte vor etwa 150 Jahren ungefahr :bur 
Zeit des BASILIUS V ALENTINUS [fiir den der Herausgeber hohe Ver
ehrung verrat 2)] und sehrieb drei Werke [das Opus minerale, vegetabile, 
animale, iiber die Herstellung des Steines der Weisen aus mineralischen, 
pflanzlichen und tierischen Bestandteilen], in denen er "vom einen zum 
anderen kommt und eines durch das andere erklart"3); jedenfalls "hat's 
Niemand also verbraeht [vollbraeht], denn Meister ISAAC und sein 
Sohn" 4). 1m lateinisehen "Opus minerale" riihmt sieh ISAAC dem 
Sohne gegeniiber: "Ieh, ISAAC, dein Vater, habe dieses Werk [des Gold
Maehens] eigenhandig vollbracht"5) und nennt es an einigen Stellen 
"ausgefiihrt von mir allein" (a me solo 6), wahrend er es an anderen 
wieder seinem eigenen Vater oder Vorfahren (parens meus) zusehreibt7); 
im "Opus vegetabile" lehrt er den Stein bereiten "wie ieh es von meinem 
Vater lernte"8); i:n "Opus Saturni" erzahlt er betreff des sog. Blei
DIes, das bei der Transmutation eine groBe Rolle spielt, "selbiges hat 
erfunden mein Altervater"9), den daraufhin der Herausgeber von 1667 
vor LULL [also vor 1300] setzt, weil bei diesem schon etwas Ahnliehes 
vorkomme10); im "Stein der Weisen" ist dagegen von einem "Rezept" 
zum Goldmaehen die Rede, "gefunden in einem Kastlein, in eine Mauer 
eingemauert", und es heiBt recht aufriehtig "dieses Stiiek hat gekost't, 
800 Gulden !"11) Der genannte Herausgeber gesteht, daB "iiber Ort und 
Zeit" des HOLLANDUS, der allein wert sei, neben BASILIUS V ALENTINUS 
und PARACELSUS genannt zu werden, niemand Bestimmtes wisse12); 

man halte ihn fiir einen treffliehen Medicus und daher fiir den Verfasser 
arztlicher Schriften13) und glaube aueh, er habe wohl, wie BASILIUS 

1) A, S. 402 ff., 404, 406 ff.; iiber ein "Krauterbuch" des P ARACELSUS ist nichts 
bekannt. 

2) C, S. 123, 131. 
3) Ebenda S. 142 ff. Betreff der Bereitung des "lapis philosophicus" z. B. wird 

auf das "Opus vegetabile" verwiesen: im Stein der Weisen. A, S. 594, 624, 636, 
717,718,727,730, 733, 741 und in den Opera mineralia. B, S. 316, 338, 411, 442, 
460, 467, 468, 470, 475, 488, 500. 

') Ebenda S. 88. 
5) B, S. 487: Ego, ISAAC, pater tuus, ipse hoc opus manu mea egi. 
6) Ebenda S. 462, 466. 7) Ebenda S. 456. 8) A, S. 546. 9) A, S. 158. 

10) A, Vorr. S. 6. 11) A, S. 648, 650. 
12) Ebenda Vorr. S. 3, 5; S. 406 ff. 13) Ebenda S. 5. 
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V ALENTINUS, noch den P ARACELSUS erlebt, wenngleich hochbetagt; 
freilich sage HELMONT, "BASILIUS VALENTINUS sei iiber 150 Jahre alter 
als PARACELSUS, der ihm die drei Prinzipien entlehnte", das sei aber ganz 
unmaglich, da BASILIUS VALENTINUS im "Triumphwagen" von der 
"franzasischen Krankheit" spreche, die erst urn 1500 "anging", so daB 
bestenfalls nur eine gemeinsame Quelle in Frage kommen kanne1 ). 

UngewiB bleibe auch, was I. H. und was I. I. H. schrieb, ja ob iihr
haupt zwei HOLLANDI lebten oder nur einer 2); ist ersteres del' Fall, so 
hieB der Jiingere wohl nach hollandischem Gebrauche JOH. ISAACSOHN 
und ware als Verfasser jenes Traktates vom "Antimon-Ol" (De oleo 
stibii) anzusehen, der zuerst unter dem Namen des ROGER BACO (1) in 
des BASILIL"S VALENTINUS "Triumphwagen" erschien 3) und schon 
zufolge des Stils als nicht dem BASILIL"S V ALENTINUS zugeharig zu er
kennen ist 4). 

Priiparate aus Antimon finden sich auch in anderen HOLLANDIschen 
Schriften erwahnt. So z. B. riihmt die "Hand des Philosophen" die 
"Tinctur aus Antimonio"5), ferner das "Opus minerale" an vielen 
Stellen die "Quintessenz aus Antimonio" 6) sowie die "Quintessem. 
aus Antimon- 01" und deren "unaussprechlich hohe Tugenden" gegen 
Seuchen, Wunden, Aussatz, Krankheiten aller Art usf., ja gegen Pest, 
Vergiftung durch Arsenik, und selbst gegen den TeufeF); auch das Buch 
.,De urina" beschreibt die Darstellung von Salzen, mit deren Lasung 
man u. a. die "gesegnete (benedicta) Quintessenz aus Antimon" aus
zieht 8 ), und in den "Opera mineralia" ist wiederholt die Rede yom 01 
aus Antimon und Queeksilber (ex antimonio et mercurio), vom 01 
aus Metallen (ex minerio), vom Queeksilber aus Metallen (mercurius 
ex metaIlis) usf. 9). Obwohl bekanntlich zuerst PARACELSUS derlei 
mineralische Heilmittel und Quintessenzen verschrieb und sieh hier
durch die erbittertsten Anfeindungen zuzog10), versichert HOLLANDL"S 
"in reehter Treu", die Kunst, solche Metallsalze auszuziehen, sei "vor 
seiner Zeit Niemandem offenbar gewesen", weshalb er die Leser be
sehwart, sie auch weiterhin strengstens geheim zu wahren 11). Sein Ver
halt en gegeniiber dieser Frage ist nicht folgerichtiger als das gegeniiber 
jener nach den drei Prinzipien: bald geht seine Lehre dahin, daB aIle 
Karper aus Queeksilber, Schwefel und Salz bestehen 12), wobei das Salz 
als "Mittler" die beiden iibrigen zusammenkitteP3), bald enthalten 

1) A, S. 406 ff. Auch die Buchdruckerei erwahnt BASILI1:S V ALENTINlTS. 
2) A, Vorr. S. 7. 3) Lateinische Ausgabe, Leipzig 1624. 
4) Demnach als Pseudepigraph zweiten Grades! 5) A, S. 73. 
6) A, S. 449, 453, 458, 460, 479, 481, 501, 502, 504, 505. 
7) A, S. 506, 508--510; C, S. 45 ff. 8) E, S. 566; vgl. A, S. 86, 95. 
9) B, S. 464; 514; 420, 464; 456, 457, 459; Oleum ist aber oft nur = Sehwefel. 

10) Noeh 1666 wurden unbedingte Verbote der queeksilber- und antimonhaltigen 
Arzneimittel erlassen! 

11) A, S. 711. 12) A, S. 211, 565ff.; C, S. 119 ff. 13) A, S. 663 ff. 
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samtliche Metalle nur Schwefel und Quecksilber1 ), bald ist es die neueste 
seiner Entdeckungen, daJ3 man aus ihnen allen auch Salz ausziehen 
konne 2), bald endlich ist dies eine Uingst bekannte Sache, betreffs derer 
schon aIle alten Philosophen iibereinstimmen 3). 

Zu den fiir jeden Sachkenner ganz offensichtlichen Entlehnungen 
aus PARACELSUS gehoren die Mitteilungen iiber die "verbrennliche 
Luft"4), iiber den leichten "nicht fixierlichen" Dunst (= Gas), den 
die Philosophen "wilden Geist" oder "spiritus sylvestris" nennen 5). 
und iiber die unverstandlichen "parabolischen" Worte, als welche an 
einer Stelle Selbah, Kalkabria, Manessi, Muerach, lllabar, Cafaria an
gefiihrt werden, an einer anderen aber Sebbal, Carabric, Marmeth. 
Sebbai, Mirrath, Alleb, RaphiriI 6 ); auJ3er Sehel scheinen sie zwar bei 
PARACELSUS nicht vorzukommen, sie bewf'gen sich aber dur:)haus im 
Geleise der von ihm erfundenen, ebenso willkiirlichen wie umfangreichen 
N omenklatur. 

Gewisse Anhaltspunkte fiir die Feststellung von Entstehungsort 
und Abfassungszeit der HOLLANDIschen Schriften liefern u. a. noch 
folgende Angaben: 

1. Spanischen Schwefel kauft man in Briigge oder MiddelburK un
garischen in Frankfurt oder Koln 7). - 2. Als MaJ3 wird haufig die 
Kolnische Quart vorgeschrieben 8). - 3. Fiir die besten GefaJ3e, Kannen 
und Kriige gelten die aus Siburger Erde, die man in Siburg bei Koln 
verfertigP). - 4. Weinstein liefert der gute rheinische Wein und der 
Petou-Wein [d. i. vielleicht der urspriinglich rheinische sog. Peter- Wein 10)]. 
- 5. "Pomerantzenapfel-Schellfen" [das sind Schalen bitterer Orangen], 
die zusammen mit vielerlei gewohnlichen Drogen und Chemikalien in 
groJ3erem MaJ3stabe zU einem Metall-verwandelnden Praparat ver
arbeitet werden sollen 11), waren zwar im 14. und 15. Jahrhundert auch im 
nordlichen Europa nicht mehr unbekannt, zahlten jedoch zu den kost
baren Apotheker- und Luxus-Waren; in reichlicheren Mengen standen 
sie nach TSCHIRCH friihestens erst gegen Ende des 16. Jahrhundertes 
zur Verfiigung12). - 6. Ais Grundstoffe zur Gewinnung des ElixierR 
und der Quintessenz werden wiederholt Honig und Zucker aufgefiihrtl3 ) 

1) B, S. 313. 2) B, S. 454. 3) B, S. 455. 4) A, S. 201. 
5) C, S. 118; B, S. 371, 392: subtilior quidam spiritus, spiritus sylvestris dicitur. 
6) B, S. 413; A, S. 588. - Hiernach sind die Angaben DIERGARTS (Chemiker.Zeit. 

1919, S. 201) zu berichtigen; wesentlich Neues bieten sie wohl weniger, als der 
Verf. voraussetzt. 

7) A, S.84, 216, 231; B. S. 392: fac quartarium Coloniensem. 8) A, S.558. 
9) A, S. 22, 36, 433, 511, 529. 

16) A, S. 81, 271. Uber Peter· oder Peter·Simons·Wein s. HUBNER: Katur-, 
Kunst-, ... und Handels·Lexicon. S. 2273. Leipzig 1746. 

11) A, S. 57. 
12) Briefliche Mitteilung; vgl. Handbuch der Pharmakognosie. Bd. 2, S. 852. 

Leipzig 1917: gr6J3ere AnpfIanzungen in Siidfrankreich urn 1566. 
13) A, S. 334, 726; B, S. 466; C, S. 80 ff., 104 ff. 
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und lctzterer solI "schneeweiB und von seinen fccibus clarificirt" sein1) 

(=von den Unreinigkeitcn gelautert, raffiniert); im "Opus vegetabile"2) 
heiBt, es: "nehmet den besten Zucker von der Insel Madeira, der sehr weiB 
und hart sei" und die vorgeschriebenen Gewichte betragen 10-12 Pfunde. 
Nun wurde das Zuckerrohr 1420 durch die Portugiesen nach Madeira 
verpflanzt, 1455 fand der Seefahrer CADAMOSTO daselbst nur 800 Ein
wohner und sah 400 Ztr. geringwertigen Zuckers darstellen, namlich 
"vom ersten Sieden" (= "di una cotta", d. i. einmal gekochten Roh
zucker 3), und erst in den nachsten Jahrzehnten und namentlich gegen 
1500 erfolgte eine wesentliche Zunahme und Verbesserung der Erzeugung. 
BRUNSCHWICKS "Buch zu Destillieren", das 1500 in StraBburg erschien, 
crwahnt unter den zahlreichen Zuckerarten den Madeira-Zucker noch 
gar nicht und in BRASAVOLAS "Examen omnium simplicium" (Rom 
1536; Lyon 1556) gilt selbst die zweimal gekochte, also schon durch 
einmaliges Umkochen verbesserte Sorte, die nach Italicn zur Raffination 
gebracht wird, fiir schleimig (crassum 4). Zu Antwerpen, das die Portu
giesen 1503 als Stapelplatz fiir ihre iiberseeischen Waren crwahlten 5), 
entstanden urn die namliche Zeit auch die ersten Raffinerien und unter den 
seither eingefiihrten Rohzuckern wird u. a. auch solcher yon Madeira 
genannt 6); aber erst 1576 sagt LOBELIUS, heutzutage sei der weitaus 
beste aller jener Zuckcr, die man zu Antwerpen raffiniere, der aus Madeira 
und den Canarien7), 1588 bezeichnet 'LA"BERNAMONTANT1S den Madeira
Zucker als den schonsten aller 8), und 1597 erklart LIBAVIUS den feinsten 
Madeira-Zuckcr als den passendsten Rohstoff fiir Kandiszucker 9). 

Wenn also HOLLAND US bald schneeweiBen raffiniertcn, bald besten, 
sehr weiBen und hart en Madeirazucker zu verwenden heiBt, so gehort 
eine solche Vorschrift, selbst wenn sie sich in letztcrem FaIle nur auf die 
schonste Sorte Rohzucker beziehen sollte ("di tre cotte'·, also dreimal 
umgckochtcn), friihestens dem Ende des 16. Jahrhunderts an, wobei auch 
noch zu beachten ist, daB 10 Pfund weiBen Zuckers nach heutigem Geld
werte urn 1400 etwa 120 Mk. Gold gekostet hatten, urn 1450 etwa 71 Mk., 
urn 1550 ctwa 35 Mk., und urn 1600 immer noch ctwa 34 Mk.lO). In dcn 
pseudoparacelsischcn "Curationes" von 1582 ist iiberdies auch yon dcr 
Quintcssenz aus Honig oder Zuckcr die Rede und es wird zwar ebenfalls 
"weiBester und hartester" verlangtll), der Zusatz "aus Madcira" fehit 
aber, er ist also allem Anscheine gemaB bei HOLLANDus erst nac h dieser 

1) A, S. 146. 2) C, S. 82. 
3) LIPPMANN: Geschichtc des Zuckers. S. 248 ff. Leipzig 1890; RACKL: Die 

Reisen des CA DA MOSTO. S. 18. Niirnberg 1898. 
4) Lyon 1556, S. 612 ff. 5) LIPPMANN: a. a. 0., S. 263. 
8) REEssE: De Suikerhandel von Amsterdam. Haag 1908. 
7) Stirpium adversaria nova. S. 19 ff. Antwerpen 1576. 
8) Krauterbuch. Bd. 1, S. 708 ff. StraJlburg 1588. 
9) Alchemia.. Frankfurt 1597. 10) LIPPMANN: a. a. 0., S. 419. 

11) Curationes, S. 130: Candidissimum et durissimum. 
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Zeit eingeschoben. - 7. An Stelle der GetiiBe aus venetianischem Glas I ) 

werden auch solche aus hessischem empfohlen 2); die Herstellung besserer 
Glassorten in Hessen kam aber, durch Fiirsorge der Landgrafen, die 
auswartige Lehrmeister verschrieben, erst im letzten Drittel des 16. Jahr
hundertes in Gang 3), wie auch die oben angefiihrte Schrift RHAMMS 
bezeugt, die die hessische Ware noch als sehr teuer bezeichnet 4). -
8. Dber die Nachahmung der Edelsteine, die Anfertigung der bunten 
Glasfliisse und far big en "Amausen", sowie die hohen Preise besonders 
gelungener Exemplare spricht HOLLANDUS an verschiedenen Stellen 5) 
und riihmt sich als hervorragenden Beherrscher jener schwierigen Technik,. 
Unter den spateren Autoren, die ihn als solchen anerk,ennen und preisen, 
ist namentlich der italienische Priester und Glasmacher N ERI von Wichtig
k,eit: sein Buch "L'arte Vetraria", das zuerst 1612 in Florenz erschien, 
schildert in schlechter Sprache und noch schlechterem Stil die Aus
fiihrung besagter Verfahren. Angeeignet hat sie sich NERI u. a. teils 
zu Florenz (1601) bei LANDO, "einem Meister der Kunst" 6), teils zu 
"Antwerpen in Brabant", wo er urn 1609 viele Jahre lang im Hause 
des reichen Portugiesen XIMENES verweilte, "eines in allen Wissenschaften 
[Kunstfertigk,eiten] bewanderten Mannes'(7); in Florenz und Pisa 8 ), be
sonders aber in Antwerpen 9), lieS er sich die entsprechenden k,leinen 
Of en erbauen 10), arbeitete passende Verfahren aus 11), und brachte herrliche 
Stiicke zustande ,,7.um Staunen Aller, die es sahen'(12). NERI fiihrt 
niemals ein Buch als QueUe an, sondern beruft sich ausschlieBlich auf 
die "bewahrten Meister", deren "Feinheiten" auch er anwende13); "auf 
die Glaskunst", so sagt er, "habe ich viel Zeit (piu tempo) verwendet, 
habe in ihr eine Menge Sachen gesehen, ... und erzahle der Welt von dem, 
was ich sah und ausfiihrte; ... ich schreibe nicht, was mir wer immer 
erzahlt oder vorgeredet hat, sondern was ich selbst gemacht und durch 
oftere eigenhandige Versuche festgestellt habe" 14). Weiterhin versichert 
NERI, er lehre die Anfertigung der Glas£liisse und farbigen Pasten nach 
einer neuen, chemischen Methode, deren Ausiibung einen in chemischen 
Arbeiten prak,tisch Erfahrenen erfordere15); sie werde seines Wissens 
nicht viel angewandt (non piu usato16), da um sie, wie um manche ahnliche 
und noch heute streng geheim gehaltene, nur einige Wenige durch Zufall 
wiiBten 17); ihm selbst sei sie, als er in Flandern war, durch "ISACH 
OLANDO" zur Kenntnis gekommen18). An drei Stellen gebraucht NERI 

1) A, S. 230; B, S. 340, 512. 2) A, S. 246. 
3) Vgl. SCHELENZ: Zeitschr. f. angew. Chern. 1915, S. 181. 
4) RHAMM: S. 15. 5) A, S. 541, 733, 737, 739 ff.; B, S. 470, 472 ff., 474. 
6) NERI: L'arte vetraria. S. 102. Venedig 1663. 
7) Ebenda S. 116. 8) Ebenda S. lS4, 22S. 9) Ebenda S. 116. 

10) Ebenda S. 167. 11) Ebenda S. 22S. 
12) Ebenda S. 74, 108, 116, 157, 179, lS4. 13) Ebenda S. IS6. 
14) Ebenda S. 11, 12. 15) Ebenda S. 17, 179. 16) Ebenda S. 159, ISO. 
17) Ebenda S. ISO, 20S. 18) Ebenda S. 159, ISO. 
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betreff des "neuen" odeI' "von ihm aufs neue ausgeiibten Verfahrens" 
(modo di nuovo da me praticato) den Ausdruck "cavato", es ist "cavato 
cia ISAcH OLANDO"l), .,modo da me cavato da 1. 0." 2): "cavato della 
dottrina da I. 0."3). Nun ist "cavare" eine sehr vieldeutige Vokabel 
und bald mit erlangen odeI' erhalten, bald mit schopfen odeI' davon
tragen, bald mit gewinnen oder hersteUen zu iibersetzen, und da auch 
"dottrina" ebensowohl Lehre wie Belehrung heiBen kann, erweist sich 
del' Wortlaut als solcher nicht als unbedingt entscheidend und lieBe 
sich allenfalls auch mit einer Entlehnung aus den HOLLANDIschen 
Schriften vereinbaren. 

Bedenkt man jedoch, daB NERI, wie erwahnt, nie auf ein Buch 
als QueUe verweist; daB iiberdies die sog. HOLLANDIschen Werke gerade 
jene Verfahren, die er am hochsten bewertet, gar nicht enthalten; daB 
er sic ferner ausdriicklich als fast unbekannte und neue be2.eichnet, 
was er doch unmoglich konnte, waren sie bereits im 15. odeI' gar im 
14. Jahrhundert niedergeschrieben und urn 1609 auch schon seit etwa 
40 Jahren gedruckt zu haben gewesen; daB endlich in jenen Zeiten 
eine bewuBte Anwendung chemischer Grundsatze auf technologische 
Verfahren noch ganzlich ausgeschlossen erscheint: so gewinnt doch 
die Ansicht, NERI habc wie von LANDO und XIMENES so auch von HOL
LANDUS p~rsonlich gelernt, auBerordentlich an Wahrscheinlichkeit. 

5. Zusammenfassung. a) Kein Schriftsteller aus vor-paracelsiseher 
Zeit weiB etwas iiber chemische Werke del' HOLLAND!. Dies gilt nicht 
etwa bloB betreff spateI' gedrucktel' Biicher, sondern auch hinsichtlich 
del' Handschriften; SUDHOFF, del' bei Dul'chforschung fast aller wichtigen 
europaischen Bibliotheken zu Zwecken seiner mediko-historischen Studien 
diesem Punkte jahrzehntelang besondere Aufmerksamkeit widmete, 
schreibt mil' hiel'iiber am 21. April 1918: "Niemals habe ich eine vor
paracelsische Erwahnung cler Chemiker HOLLANDI gefunden und das 
Schweigen del' Tausende von Manuskripten spricht eine beredte Sprache." 

b) Die sog. hollandischen Schriften entlehnen ihren wesentlichen 
Inhalt den paracelsischen, teils in versteckter Weise, teils in ganz offen
barer, Z. B. soweit die drei Prinzipien, die Gase, die antimon- odeI' queck
silberhaltigen Arzneien und Quintessenzen usf., in Frage kommen; das 
Umgekehrte konnten erst Leute behaupten, die den gcschichtlichen Sach
verhalt nicht mehr kannten odeI' absichtlich ignorierten, und sie sprechen 
sich durch ihre Verehrung des gefalschten BASILIUS V ALENTINUS zumeist 
schon selbst ihr Urteil. DaB sich die Verfasser del' hollandischen Schriften 
nicht auf PARACELSUS odeI' seine SchUler berufen, kann doch, entgegen 
H. SCHELENZS Ansicht, nicht wundernehmen, da sie sich hierdurch selbst 
entlarvt hatten; ganz zweckmaBigerweise stiit:z:en sie sich vielmehl', wie 
yiele andere Falscher, auf die groBe und bei den Lesem wohlbcglaubigte 

1) Ebenda S. 159. 2) Ebenda S. 180. 3) Ebenda S. 160. 
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Autoritat der sog. "alten Philosoph en " (GEBER, RAZIusf.), und wenn sic 
ihre Lehren "vom Vater dem Sohne" vortragen lassen. so befolgen sie 
dabei nur ein schon im alten Agypten fUr die Dberlieferung derlei ge
heimer Weisheiten iibliches Schema. - 1m letzten Drittel des 16. Jahr
hundertes sicher 1572, lag bereits cin gedrucktes Werk des Io Io H. vor, 
1582 ein zweites (des I. I. H. oder Io H. n, 1600 ein drittes, das schon 
aus verschiedenen "noch nie gedruckten Manuskripten" schopft und den 
Verfasser einen "hochberiihmten Mann" nennt; urn und gleich nach 
1600 verkiinden bereits eine ganze Reihe von Autoren diesen Ruhm 
der HOLLANDI. 

c) Daf3 es mindestens einen HOLLAND US, yermutlich aber zwei. 
Vater und Sohn, wirklich gegeben habe, ist schon nach den Auf3erungen 
von BEN JONSON, BACON und NERI nicht zu bezweifeln; der Jiingere 
(Io H.) war 1610 noch am Leben, der Altere (Io Io H.) scheint nicht lange 
yorher gestorben zu sein, und als ihr Aufenthaltsort ist Flandern (Ant
werpen) anzusehen. Von Io H. steht nur fest, daf3 er ein geschickter 
Glaskiinstler war und mit Hilfe einschlagiger chemischer Kenntnisse 
schone kiinstliche Edelsteine herzustellen verstand; ob er sie tatsachlich 
zur Ausiibung von Betriigereien benutzte, bleibt fraglich, jedenfalls 
brachten sie ihn aber in den Ruf eines hervorragenden Alchemisten. 
Daf3 er oder sein Vater alchemistische Werke herausgaben, ist nicht 
unmittelbar bezeugt, aber durchaus glaublich, besonders soweit Io Io H. 
in Betracht kommt, denn die alteren der fraglichen Schriften miissen 
in der Zeit zwischen dem Tode des PARACELSUS (1541) und etwa 1570 
entstanden sein, die an derlei Machwerken auf3erordentlich fruchtbar 
war. Sie fanden offenbar grof3en Beifall, der den Autoren Anlaf3 gab, 
ihre schriftstellerische Tatigkeit fortzusetzen, den Verlegern und Ver
fertigern yon Manuskripten aber, ihnen weitere Werke unterzuschieben. 
Die Zuriickdatierung der Schriften in das 15. oder gar 14. Jahrhundert 
erfolgte erst spater, um nach allgemein iiblicher und bewahrter Weise 
"ihr Ansehen zu' erhohen"; einen Anhaltspunkt mochte sie yielleicht 
daran gefunden haben, daf3 die HOLLANDI, sowie deren angebliche 
"Altervater" und "Vorfahren", von denen einige Male di(' Red(' ist, 
wirklich Arzte waren, denn der arztliche Beruf konnte, wie in so vielen 
ahnlichen Fallen, Anlaf3 zur Ausiibung alchemist,ischer und technologischer 
Liebhabereien gegeben haben. Auch lebt der Ruhm eines erfolgreichen 
Arztes im Volksmunde oft lange fort, zumal wenn sein Trager noch 
ein Meister sonstiger "Kiinste" war, und daf3 man gerade solchen Mannern 
mit graf3ter Kiihnheit Schriften unterschob, deren Inhalt ihr guter 
Name zu decken hatte, ist eine durch die gesamte Geschichte cler AI
chemie bestli.tigte Erfahrung. 
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25. D('l' Stein del' Wei~en und Homunculu~~ 
zwei alchemisti~che Pl'obleme in Goethes Faust 1). 

Unter clem oben angefiihrten Titel bespricht Herr Geh.-Rat Prof. 
Dr. A. TRENDELE~BURG im fiinften Abschnitte seiner hochst anregenden 
Schrift "Zu GOETHES Faust, Vorarbeiten fiir eine erklarende Ausgabe" 2) 
einige Stellen aus dem erst en und zweiten Teile des "Faust". Meinem 
Werke "Entstehung und Ausbreitung der Alchemie"3), das sie, wie der 
Herr Verfasser sagt, "fast iiberraschenderweise nicht in Betracht zieht" 4), 
lagen sie fern; der gegebenen Anregung, mich iiber sie zu auBel'll, folge 
ich jedoch gerne, fasse mich aber dabei moglichst kurz, und bitte, Einzel
heiten in meiner "Alchemie" nachzulesen oder mit Hilfe del' Verzeichnisse 
in ihr aufzusuchen. 

In erster Linie handelt es sich urn die Schilderung Fausts gelegentlich 
des Osterspazierganges: 
"Mein Vater war ein dunkler Ehren

mann, 
Der liber die Xatur und ihre heil'gen 

Kreise 
In Redlichkeit, jedoch auf seine Weise, 
Mit grillenhafter Mlihe sann; 
Der, in Gesellschaft von Adepten, 
Sich in die schwarze Kliche schloB, 
Und, nach unendlichen Rezepten, 
Das WidrigI' zusammengoB, 
Da ward ein rot!'r Leu, ein klihner 

Freier, 
1m lauen Bad der Lilie vermahlt, 
Und beide dann mit offnem Flammen

feu!'r 

Aus einem Brautgemach ins andere 
gequalt. 

Erschien darauf mit bunten Farben 
Die junge Kanigin im Gias, 
Hi!'r war die Arzenei, die Patienten 

starben, 
Und niemand fragtc, wer genas. 
So haben wir mit hallischen Latwergen 
In dies!'n Talern, diesen Bergen 
Weit schlimmer als die Pest getobt. 
Ich habe selbst den Gift an Tausende 

gegeben, 
Sie welkten hin, ich muB erie ben, 
DaB man die frech!'n Marder lobt." 

Faust, del' (was man oft vergiBt!) selbst Arzt ist, - wie schon del' 
allgemeine Ausruf der Bauern zeigt: "Gesundheit dem bewahrten Mann, / 
DaB er noch lange helfen kann!': -, gedenkt in dies en Vcrs en del' Be
miihungen seines gleichfalls arztlichen Vaters, dem Wiiten der Pest 
Einhalt zu tun. DaB dies durch Herstellung cines Allheilmittels, del' 
Panacee, geschehen soil, hebt Herr TRENDELENBURG richtig hervor; auf 
Grund einer ihm bekannt gewordenen Vermutung EMIL FrSCHERS, sowie 
eines bestatigenden Versuches chemischer Freunde, vertritt er jedoch 
die Ansicht, es handle sich um die leicht nachzupriifende Vorschrift 
zur Gewinnung eines ganz bestimmten Praparates, namlich des Subli
mats, das aus dem rot en Leu (= Quecksilberoxyd) und der weiBen 
Lilie (= Salzsaure) durch Destillation und Sublimation entstehen soIl, 
unter voriibergehender Bildung verschieden gefarbter Quecksilber
Oxychloride, Yom chemischen Standpunkt aus unterliegt die Moglichkeit 

1) Chemiker.Zeit. 1920, S. 213. 2) Berlin und Leipzig 1919. 
3) Berlin 1919. ') TRENDELENBURG: S. 73. 
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einer solchen Umsetzung freilich k,einem Zweifel, fiir die Deutung der 
Stelle k,ann sie aber nicht in Betracht kommen; auch die Autoritat 
E. FISCHERS darf in dieser Hinsicht nicht herangezogen werden, denn 
dieser groBe Meister hat mich mit gewohnter Offenheit selbst wiederholt 
versichert: "ich interessiere mich zwar auBerordentlich fiir die Geschichte 
der Chemie, besitze aber leider auf diesem Felde gar keine eigenen Kennt
nisse, denn zu derlei Studien hat meine Zeit niemals ausgereicht". Ohne
hin hat man sich, wie schon Kopp mahnte, bei der Erk,larung alchemisti
scher Schilderungen stets vor der Annahme zu hiiten, es sei ihnen allemal 
ein eindeutiger Sinn, ja iiberhaupt irgend etwas tatsaehlich Genaues zu 
entnclJ.men. 

Als unmittelbare Quelle fiir die Terminologie der angefiihrten Verse 
sieht auch Herr TRENDELENBURG die (echten und untergesehobenen) 
Werk,e des PARACELSUS (1493-1541) an, der aber allerdings weder "der 
groBe Lehrmeister der Alchemisten" ist, noch "Begriinder der neueren 
Chemie", noch "Entdeck,er des Queck,silbers als unfehlbaren Heilmittels 
gegen die Lustseuche" 1) ; j edoch k,ommt ihm das Verdienst zu, die Chemie 
als wichtige Hilfswissenschaft der Medizin erkannt und neben mancherlei 
sonstigen metallischen Heilmitteln auch queck,silberhaltige in den Arznei
mittelschatz eingefiihrt zu haben. Es steht fest, daB er u. a. auch sog. 
"roten Pracipitat", d. i. ein mehr oder minder reines Queck,silberoxyd, 
innerlich verabreichte; daB er aber auch das so entsetzlich giftige Sublimat 
verordnet hatte, ist meines Wissens nicht bezeugt, auch ist mir nicht 
erinnerlich, daB es sich in seinen Werk,en, oder in irgendeiner der fast 
unzahligen sog. "Pestschriften", deren SUDHOFF noch in den letzten 
Jahren eine groBe Anzahl neuer veraffentlichte, jemals als Antidotum 
gegen die Pest erwahnt finde. 

Das Mittel, des sen sich Fausts Vater bedienen wollte, um dieser 
Seuche Herr zu werden, ist vielmehr, wie schon angedeutet, nichts 
anderes als das golderzeugende "Elixir", der "Stein der Weisen", den 
man auch als "Panacee" ansah, wei I er, wie bereits die spatgriechischen 
Alchemisten behaupteten, "ebensowohl das bleiche, k,rank,e und unreine 
Metall wie das bleiche, k,rank,e und unreine Blut in reines, gesundes 
und rotes verwandle". Zu seiner Bereitung war es erforderlich, von 
den beiden Bestandteilen auszugehen, die man, nicht auf chemische, 
sondern auf philosophische Griinde hin, schon seit den ersten Jahr
hunderten unserer Zeitrechnung als die alIer Karper betrachtete, yom 
"Schwefel" und yom "Quecksilber". Der Schwefel, die ak,tiven, wirk
samen, gestaltenden Elemente Feuer und Luft in sich schlieBend, galt 
als das mannliche Prinzip, das Quecksilber, aus den passiven, leidenden. 
empfangenden Elementen Wasser und Erde bestehend, als das wei b Ii c he; 
cinem bereits von PLATON gebrauchten Ausdrucke gemaB, hatte man 

1) Ebenda S. 67, 69. 
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beide miteinander zu "vermahlen", und ihrer Verbindung entsproB dann 
das "Anthroparion", d. i. das "Mensehlein", der "Homunculus", abel' 
freilich nul', wenn alles durch die rechte Person, auf die reehte Weise, 
unter Mithilfe del' rechten Geister, und zur reehten Stunde geschah, 
- worin eben das dunkle, mystische, nul' durch hohere Gnade zu er
langende Geheimnis del' ganzen Sache lag. Nach del' Beschl'eibung 
del' alexandl'inischen Alchemisten erschien das "Menschlein" in del' 
Regel zuerst als kupferfarbiges·, daher in purpurnem Gewande, und 
daher wieder, weil dieses ein konigliches Abzeichen war, als "Konig": 
beim richtigen Fortgang del' Operationen verwandelte es sieh dann 
allmahlich in das silberne und schlieBlich in das goldene, mit des sen 
Auftreten das "groBe Werk" voIlendet war. Das Festhalten bestimmter 
klarer Benennungen darf man allerdings wedel' bei den griechischen, noch 
bei den mittelalterlichen Alchemisten erwarten, und bei den Vorgangern 
des PARACELSUS ebensowenig, wie bei ihm selbst oder seinen Nach
folgern. So ist auch unter dem Endergebnisse des "groBen Werkes'· 
bald Gold in Substanz zu verstehen, bald das Elixier, das Gold hervor
bringen kann, weil es den "Samen", die "Seele", den "Geist" des Goldes 
in sieh schlieBt, bald das goldene Menschlein, das gleichfalls durchaus 
,·on Seele und Geist erfiillt ist, bald die groBe Panacee, die aIle Krank
heiten heilt und das Leben verlangert, also Gesundheit, ja Unsterbliehkeit 
verleiht. Ebenso kann del' "Schwefel" alles mogliche sein, worin man 
Schwefel (oder das fiir seine bloBe Abart geltende Arsen) sah oder zu 
sehen vermeinte, viel Feuer und Luft vermutete usf., das "Quecksilber'· 
aber aIles nur Denkbal'e, worin man Quecksilber (oder irgendeine ihm 
gleichende Schmelze) als vorhanden annahm, viel Wasser und Erde 
zu erkennen glaubte usf. Immer aber bleibt der Sehwefel das mannliche 
und das Quecksilber das weibliche Prinzip, die schon seit hellenistischer 
Zeit, unter Anspielung auf die uralten Landesfarben Ober. und Unter
Agyptens, mit Vorliebe auch als "das Rote" und "das WeiBe" bezeichnet 
werden. 

In der Faust-Stelle tritt als Symbol des "weiblichen" Quecksilbers 
die weiBe Lilie auf, die auch P ARACELSUS als solches kennt; daB die 
Salzsaure gemeint sei, die keine weiBe Masse, sondern eine farblose 
Fliissigkeit ist, erscheint ganz ausgeschlossen, um so mehr da sie um 1500 
(im Zeit alter des P ARACELSUS und auch des Faust) in freiem Zustande noch 
unbekannt war, erst etwa hundert Jahre spater in den dem sog. BASILIUS 
V ALENTINUS untergeschobenen Werken naher beschrieben, und noch 
1650 von GLAUBER als schwierig darsteIlbare und seltene Substanz 
gezeichnet wird. Die Gleichsetzung del' weiBen Lilie mit dem Queck
silber macht schon ohne weiteres ersichtlich, daB letzteres nicht auch 
Grundstoff oder Bestandteil des "roten Leuen" (leo ruber) sein kann; 
dieser, del' "kiihne Freier", also das "mannliche" Prinzip, ist vielmehr 
,.roter Schwefel", als welcher urspriinglich (neben allerlei roten Substanzen) 
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in erster Linie das Realgar (rotes Schwefelarsen) in Betracht k;ommtl). 
Aus dem Vergleich der chemischen mit der ehelichen Verbindung erk;lart 
sich jener der benutzten Destillations- oder Sublimations-Apparate mit 
"Brautgemachern", wahrend sich die "bunten Farben" auf die stufen
weise Umwandlung des "Anthroparion" in immer edleres Metall und 
zuletzt in Gold beziehen; sie gelten daher als "unbestandig" und werden 
als "Pfauenschweif" zusammengefaBt, - ein Ausdruck;, dessen auch 
PARACELSUS gedenk;t. Fiir das Elixifr, den Stein derWeisen, die Panacee, 
benutzen die Alchemisten den Ausdruck "Konig" (zuweilen auch "neu
geborener Konig", der bei PARACELSUS ebenfalls anzutreffen ist) oder 
"Konigin", vielleicht "rex" mehr im Sinne von "Stein der Weisen" 
und "regina" in jenem von "Panacee". DaB sich letztere, bei innerlichem 
Genusse, in Wirk;lichkeit statt als heilbringend oft als schadlich, ja als 
todlich erwies, k;ann angesichts ihrer Darstellung aus den gefahrlichsten 
Giftstoffen nicht wundernehmen und ist in so manchen, auch geschicht
lich bemerk;enswerten Fallen ausdriicklich bezeugt. 

Diese kurzen Anfiihrungen diirften geniigen, um zu erweisen, daB 
man Unrecht tate, die besprochenen Verse "als dem Verstandnisse noch 
immer nicht ganz erschlossen" zu bezeichnen 2), sowie daB es sich beim 
"Stein der Weisen" und dem "Homunculus" eigentlich nicht um zwei 
alchemistische Probleme handelt, sondern nur um eines. Da der Homun
culus (anfanglich = Elixier, Panacee), wie alles durch Destillation und 
Sublimation Darstellbare, demnach Fliichtige, als erfiillt von "Seele" 
und "Geist" angesehen wurde und daher auch unmittelbar fUr einen 
"Geist" galt, sind aIle die Eigenschaften, die ihm weiterhin im Laufe 
einer langeren Entwicklungszeit zugeschrieben wurden, leicht erklarlich; 
vor aHem die, daB er nur in der verschlossenen Phiole sein Dasein zu 
fristen vermag, im freien Raum aber verfliegt, und daB er deshalb, um 
"entstehen" zu k;onnen, einer k;orperlichen Hlille bedarf, in deren Besitz 
zu gelangen er auf das Eifrigste bemliht bleibt. Das spate paracelsische 
Rezept zur Darstellung des Homunculus ist nicht wortlich aufzufassen, 
sondern allegorisch; unter "venter equinus" hat man liberdies nicht 
"eine Retorte in Form eines Pferdemagens" zu verstehen, sondern ein 
mit Pferded linger gefUlltes GefaB (eine Art warmendes Mist beet), und 
das "arcanum sanguinis humani" bedeutet nicht "ein Geheimnis von 
Menschenblut" 3), sondern ist der Deck;name (Geheimname) £iir irgend
ein rotes alchemistisches Praparat, das an Farbe dem Elute gleicht und 
es daher ersetzen solI. Arcanum lal3t sich entweder als das bekannte 

1) Es gibt auch einen "gelben Leuen", leo citrinus = Auripigment (gelbes 
Schwefelarsen), einen "griinen Leuen", leo viridis = Eisenvitriol (schwefelsaures 
Eisen) usf. Erst von Alchemisten des spateren Mittelalters, auch von P ARACELSUS, 

wird unter Umstiinden mit "leo ruber" das Gold oder das Elixir selbst bezeichnet, 
das dann auch "rote Lilie" heiBt, im Gegensatze zur "weiBen", die zuweilen auch die 
Namen "weiBe Blume", "weiBe Bliite", "weiBer Vogel", "weiBer Adler" u. dgl. fiihrt. 

2) Ebenda S. 71. 3) Ebenda S. 70, 71. 
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klassische Wort auffassen oder als das latinisierte arkan der Araber, 
d. i. Pfeiler odeI' Grundlage. 

Kaum braucht schlie13iich noch hervorgehoben zu werden, daB 
GOETHE zwar vorzugsweise aus P ARACELSUS sch6pfte, aber keineswegs 
aus ihm allein, und daB er sich in der Verwertung und Ausgestaltung 
der entnommenen Ziige volle dichterische Freiheit wahrte; mit del' 
Forderung eines quellengemiWen, in wissenschaftlichem Sinne folge
richtigen Zusammenstimmens aller Einzelheiten wird man also nicht an 
ihn heranzutreten haben. Dies gilt um so mehr, als schon in den para
celsischen Schl'iften die eigentlichen Lehren der spatgriechischen Al
chemisten nur mehr nebelhaft durchschimmern, getriibt und verwirrt 
durch die unwillkiirlichen MiJ3verstandnisse und willkiirlichen Ent
stellungen wahrend eines vollen J ahrtausendes 1). 

1) Ein hervorragender, aber geschicbtlich nicht geschulter Chemiker erklart 
obige Deutung von Schwefel in Quccksilber fiir "wenig gliicklich", wei! ihre 
Verbindung, der Zinnober, sich nicht "durch Brautgemacher qualen" las~e und 
zudem ung.ftig eei (s. "Faust"" ed. TRENDELENBURG, Bd. I, S. 102; Leipzig 
1922); er iibersieht aber dabei vallig, daB "Schwefel" und "Quecksilber", wie 
ausdriicklich hervorgehoben, hier nich t die bestimm ten, h eu te so benannten 
Karper bedeuten, sondern jene rein hypothetischen, die die Alchemisten 
(schon die alexandrinischen) als "unsercn Schwcfel", "unser Quecksilber" 
bezeichneten und als Grundbestandtcilc a 11 e r Stoffe ansahcn! 



Sechste A bteilung. 

26. Einige lUitteilungen tiber die mittelalterliche 
Z uckerindustrie 1), 

Inmitten der Schwierigkeiten, die uns von Tag zu Tag, ja von Stundc 
zu Stunde bedrangen, wird es vielleicht aueh einige Ablenkung gewahren, 
den Blick einmal etwas in die Vergangenheit schweifen zu lassen. Von 
dies em Standpunkt aus hat der Vorstand zwischen den anderen auf die 
Ereignisse der Gegenwart beziiglichen Fragen der Tagesordnung auch 
diese aufzunehmen fiir gut befunden. 

Sie wissen, meine Herren, daB die altere Gesehichte unserer In
dustrie von mir 1890, soweit dies damals moglich war, in einem Werke 
niedergelegt ist: "Die Geschichte des Zuckers", das vielleicht auch 
manchem von Ihnen noch in Erinnerung stehen mag; es wird Ihnen dann 
gegenwartig sein, daB die Kunst, aus dem Safte des Zuckerrohrs festen 
Zucker herzustellen, in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung 
in Indien erfunden, einige Jahrhunderte spater in Persien vervollkommnet, 
auf eine schon hohe Stufe der Vollendung aber erst durch die Araber 
gehoben worden ist, die das Zuckerrohr von Persien aus nach den frucht
baren Kiisten des Mittelmeeres brachten, naeh Syrien, naeh Agypten, 
spater auch nach Sizilien und naeh Spanien. 

Dber die Technik der damaligen Fabrikation habe ich seinerzeit 
alles zusammengestellt, was mir aus arabischen Quellen vorlag, soweit 
sie eben ins Franzosische, Englische, Italienische, Spanische, Portu
giesische, Hollandische oder L'1teinische iibersetzt und dadurch auch dem 
Nicht-Orientalisten zuganglich waren. Es gibt aber in den groBen Biblio
theken immer noch eine erhebliche Anzahl arabischer Originalmanu
skripte, die oft nur durch Zufall einmal einem Gelehrten in die Hande 
fallen, der auf ihren technischen Inhalt aufmerksam wird, und zu diesen 
gehort auch eine sehr merkwiirdige Handschrift, deren Verfasser ein 
Araber namens NUWAIRI ist; er hat ungefahr 1300-1325 gebliiht, und 
in diese Zeit wird auch die Abfassung seiner "Enzyklopadie" fallen, die 
aber durchwegs Zustande wiederspiegelt, die noch weit alteren Datums 
sind. Die Handschrift befindet sich in der Universitats-Bibliothek zu 

1) Vortrag, gehalten auf der Generalversammlung des Sachsisch-Thiiringischen 
Zweigvereins des Vereins der Deutschen Zucker-Industrie am 6. November 1916_ 
Die Deutsche Zuckerindustrie. 1917, S. 119. 
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Leiden in Holland und wurde von dem dortigen hervorragenden Sach
kenner, Professor Dr. JUYNBOLL, ihrem vollen Werte nach erkannt; 
er nahm auch AnlaI3, sie jenem unscrer deutschen Gelehrten zuzuschicken, 
der die gr013ten Verdienste urn Kenntnis und Verbreitung der natur
wissenschaftlichen orientalischen Literatur besitzt, das ist Geheimrat 
Professor Dr. E. WIEDEMANN in Erlangen, der beriihmte Physiker und 
Physiko-Historiker, der zugleich zu den ganz vereinzelten Naturforschern 
zahlt, die griindliche Kenner der arabischen Sprache sind. Dieser hat 
nun zunachst eine Dbersetzung des Manuskripts aus dem Arabischen 
angefertigt, urn sie in seine Sammlung "Beitrage zur Kenntnis der 
Naturwissenscha£ten" aufzunehmen, von der schon uber 40 Hefte er
schienen sind, die die arabische Mathematik, Physik und Chemie, sowie 
deren Anwendungen behandeln. Da ich die Ehre habe, mit ihm seit 
Jahren in Verbindung zu stehen, sandte er mir dann die Dbersetzung, urn 
sie durchzusehen, den technischen Inhalt zu iiberpriifen und den Wortlaut 
dementsprechend zu erganzen und zu erlautern; in del' so festgestellten 
Form wurde dann der Druck ausgefiihrt und die Arbeit den Banden der 
vorhin erwahnten Sammlung einverleibt. 

Es wird Sie nun interessieren, zu haren, wie N uw AIRI die Fabrikation 
und vor allem auch den Anbau des Zuckerrohrs urn 1325 beschreibt, 
wobei zu bedenken ist, daI3 seine Angaben sich jedenfalls auf die Zu
stande stiitzten, die schon wenigstens einige Jahrhunderte vorher be
standen, und ebenso, zum Teil mit ungeheurem BeharrungsvermOgen, 
in den tropischen L!indern bis zur Schwelle der neuesten Zeit fort
dauerten. 

Zunachst teilt NUWAIRI einiges iiber den Anbau des Zuckerrohrs mit, 
wie er damals in Agypten und in Syrien ublich war: 

),Ian beginnt mit ihm im Friihjahr, et",a im Februar odeI' Marz, 
und zwar sucht man die besten Boden aus, womoglich nur sole he in der 
Nahe des Nils, damit sie leicht bewassert werden kOnnen; die erste Frage 
hierbei ist nicht die,wieviel Feld ein jeder iiberhaupt besitze, sondern 
wieviel er bewassern kanne, wie viele SchOpfrader ihm Zur Verfiigung 
stehen um das Wasser aus dem Nil und den Kanalen auf die Hohe der 
Felder zu heben, und wie viele Rinder er habe. um diese Schopfrader 
in Gang zu setzen? 

Wenn nun diese Frage gelost ist, dann beginnt man die betreffenden 
Felder auf das sorgfaltigste vom Unkraut zu befreien, da das Zuckerrohr 
eine Pflanze ist, die an den Boden hohe Anforderungen stellt; man hat 
sechsmal mit groI3en Pfliigen umzupfliigen, glatt zu hacken und glatt 
zu rechen, dann diese Arbeit nochmals mit kleineren Pfliigen zu wieder
holen und erst hierauf die Furchen zu ziehen, die das Pflanzrohr auf
nehmen sollen. In die Furchen werden einzelne Locher gemacht und in 
diese bringt man nun ein bis zwei Stiick guten Zuckerrohrs, etwa in der 
Lange von drei Knoten. Man sucht hierzu kurze Glieder aus, die moglichst 

v. LipPlIlann, Beitrage. 17 
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viele und gleichmaBige Augen haben, legt oder steUt sie in die betreffende 
Offnung, gibt etwas guten Diinger zu, beginnt sogleich das frischbestellte 
Feld gehorig zu bewassern und fahrt hiermit wenigstens jede Woche 
einmal fort. 

GroBe Aufmerksamk.eit ist dann darauf zu verwenden, daB das Feld 
fortwahrend auf das sorgfaltigste gepflegt werde; immer wieder und wieder 
muB das Unk.raut ausgezogen und ausgehack.t werden, bis das Rohr 
schliel3lich so dicht geworden ist, daB es den Boden vollstandig bedeck.t 
und k.einen Weg mehr freilaBt, um zwischen den einzelnen Rohren durch 
in das Feld einzudringen. Ein damaliges Sprichwort lautet: "Das Hack.en 
treibt das Rohr", - nieht anders als wir zu sagen pflegen: "Man haek.t 
den Zucker in die Riibe". Diese Erfahrung ist also schon ein Jahr
tausend alt! 

Bei der Bewasserung, die, wie gesagt, fortdauernd notig ist, hat es 
der am besten, der das "Wasser der Bequemliehk.eit" benutzen kann; 
dieses "Wasser der Bequemliehk.eit" ist einer der orientalisehen um
sehreibenden Ausdriiek.e, wie sie namentlieh die arabisehe und die per
sisehe Spraehe so sehr liehen. Es ist einfaeh jenes, das man dem Nil 
an solehen Stellen entnehmen k.ann, an denen er hoch genug steigt, um 
noeh unmittelbar auf die Felder iibertreten zu k.onnen. Wer nun in 
der gliiek.liehen Lage ist, solche Felder zu besitzen, der zieht rings um 
jedes Feld einen Erddamm, ungefahr zwei Spannen hoeh, liiBt das Wasser, 
sobald der Nil hoch genug gestiegen ist, durch einen Einschnitt an seiner 
Seite eintreten, sorgt dafiir, daB es zwei bis drei Stunden auf den Feldern 
stehe~ bis die Hauptmasse eingesaugt und der Rest in dcr Sonne warm 
geworden ist, und macht es dann auf der anderen Seite wieder abflieBen; 
das Ganze wird aber mehrere Male im Verlauf von einigen Tagen wieder
holt. Es ist dies eine so wiehtige Sache, daB, wie der Autor erk.lart, die 
Feststellung der GroBe des Feldes nach MaBgabe des zur Verfiigung 
stehenden Wassers und die Aufsicht iiber das Stattfinden der Bewasserung, 
immer Sache des Herrn selbst ist, also des Besitzers des Feldes, wii.hrend 
er fiir alles iibrige aueh Aufseher haben kann und muB, die sonst nach 
dem Rechten sehen. 

Des weitcren ist es durchaus notig, die vielen Feinde zu bek.ii.mpfen, 
die das Rohr besitzt, die tierischen, die unter dem Ausdruck. "Wiirmer" 
zusammengefaBt werden, und die pflanzlichen, die "Pilze" heiBen. Hierzu 
hat man nun ein sehr gutes Mittel. Man bringt nii.mlich iiber der Rinne, 
die dem Felde das Wasser zufiihrt, sei es von dem wasserhebenden 
Rad aus, sei es von der unmittelbaren Leitung, einen groBen Holzbottich 
an, dessen Boden eine Anzahl Locher trii.gt, in die man etwas Rohr oder 
Binsen einstopft; dieses Gefii.B fiillt man mit Wasser und setzt ihm eine 
gehorige Menge Teer zu. Der wird mit dem Wasser verriihrt und die 
Teerlosung tropft dann alImii.hlieh durch die Locher, die sieh am Boden 
l;>efinden, jn das Wasser hinein, das dem Felde zweck.s Bewii.sserung zu-
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lii.uft, und die Erfahrung lehrt, wieviel Teer man zufiihren muB, um die 
tierischen Wesen, die "Wiirmer" , zu vernichten, und ebenso auch die 
iibrigen, offen bar pflanzlichen Feinde, ausreiehend zu bekampfen. 
Ersichtlicherweise war also die Kenntnis desinfiziereI'der Fliissigkeiten, 
und zwar gerade so kriiftiger, wie sie das Teerwasser vorstellt, damals 
schon Gemeingut und man wuBte sich ihrer mit Erfolg zu bedienen, 
wenn man auch iiber das Wesen del' eigentlichen Wirkung nicht im 
klaren war. 

Von sonstigen Feinden, die man auf andere Weise zu bekampfen 
hat, fiihrt N uw AIRI hauptsachlich noch die Feldmause an, die bekanntlich, 
wie iiberall im Orient, so auch in A.gypten, in manchen Jahren eine 
furchtbare Plage sind. Um nun das kostbare Zuckerrohrfeld VOl' Ihnen 
zu bewahren, errichtet man ringsum die "Mauer del' Maus". Diese "Mauer 
del' Maus", - wieder eine sole he hiibsche Umschreibung -, wird her. 
gesteUt aus einem Gemisch von Lehm, Stroh und Hacksel, man fiihrt 
sie etwa eine Spanne hoch rings um das Feld herum und gibt ihr einen 
Rand, gestaltet in del' Form eines Blumenkelches, also oben etwas nach 
auBen umgebogen; wenn dann die Maus von auBen emporlaufen will, 
stoBt sie mit ihrem Kopf an die Hohlung des Randes und faUt wieder 
herunter und so bleibt durch die "Mauer del' Maus" das Feld VOl' Sehaden 
hewahrt. 

1st endlich das Rohr gliicklich groB und reif geworden, so geht man 
im Dezcmber an seine EI'llte; es wird sorgfaltig geschnitten und ent· 
blatt crt , wobei man darauf zu sehen hat, daB die Blatter ja nicht vcr· 
loren gehen, sondeI'll samt den Stiimpfen des Zuckerrohres, die im Boden 
stehen, wieder eingeackert werden, um del' kiinftigen Saat als Diinger 
zu dienen; man pflanzt als sole he eine zweite Generation Zuckerrohr, 
die ebenfalls gut gedeihen, abel' doch niemals so trdflich ausfallcn wird 
wie die erste. 

Das geschnittene Rohr bringt man auf Eseln odeI' Kamelen zu dem 
"Hause des Zuckerrohrs", dem Vorratsmagazin; dort wird das Rohr 
gekopft, und zwar auf das sorgfaltigste, da in den Spitz en des Rohres 
nul' weniger und sehr viel unreinerer Saft vorhanden ist als im eigentlichen 
Karpel'. Sodann werden die Rohre zunachst von oben nach unten in 
zwei Halften gespalten und diese dann auf groBen holzernen Tischen 
mit starken Messern in Stiicke geschnitten und in Korben, die genau die 
gleiche GroBe haben miissen, weil sonst eine GleichmaBigkeit del' Arbeit 
gar nicht moglich ist, zu den Miihlen gebracht. Die Miihlen sind mit 
Miihlsteinen versehen und werden entweder durch Wasserkraft betrieben, 
odeI' durch am Gopel gehende Ochsen, odeI' nach Art del' antiken holzernen 
Olpressen, d. h. als Schrauben. odeI' Hebelpressen. In Ihnen wird also 
der Saft gehorig ausgepreBt; abel' so griindlieh das aueh geschehen mag, 
es gelingt nie vollstandig, man darf sich daher mit del' einmaligen Arbcit 
nicht begniigen, sondeI'll muB die Prel3linge noch ein zweites Mal nacho 

li* 
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pressen. Zu diesem Zwecke bringt man sie in eine Art aus weich en 
Binsen geflochtener Sack,e und entsaftet sie entweder in hin- und her
gehenden Viuferwerk,en oder in Hebelpressen, die man ruck,weise anzieht. 

1st nun so der Rohrs:tft gewonnen, so Hi.l3t man ihn sorgfiUtig iiber 
Siebrahmen laufen, damit samtliche mitgerissene Teile des Rohrs aus
geschieden werden, worauf sehr viel ank,ommt; ferner hat man darauf 
zu sehen, dal3 der ablaufende Saft stets in Gefal3e des namlichen be
stimmten 1nhaltes gelangt, wei I hiervon die Gleichmal3igk,eit der weiteren 
Arbeit abhangt. Aus dies en Gefal3en wird der Saft durch ein zweites 
Sieb in Kochkcssel geschopft und dort auf ein ganz bestimmtes Volumen 
eingedampft, was wiederum den grol3ten Einflul3 auf den weiteren Fort
gang der Arbeit besitzt. Er wird von da aus in eigentiimliche Gefal3e 
geschopft, die nach ihrer Gestalt "Kiirbisse" heil3en und nun einer 
dritten Filtration unterworfen, die noch sorgfaltiger sein mul3 als die 
friiheren und deshalb nur durch den best en Wollstoff geschehen darf. 
Der nun vollig gek,larte Saft wird darauf in anderen Kesseln, den Koch
k,esseln, fertig gek,ocht, bis die Masse so dick, ist, wie die Erfahrung das 
als notig lehrt ; diese dick,e Masse, also die FiiIlmasse, wird mit kupfernen 
FiiIlbeck,en ausgehoben und in eigentiimlich gestaltete tonerne Formen, 
unten spitzig, oben breit, gefiillt, deren Offnungen mit einem Pfropfen aus 
Zuckerrohr oder Binsen verstopft sind. So bleibt die FiiIlmasse im sog. 
"Hause des Giel3ens oder des FiiIlens" stehen, auf Ianglichen Bank,en, die 
reihenweise dort aufgestellt sind; unter jeder Form befindet sich ein 
tDnernes Gefal3, in das der Sirup, sobald man den Pfropfen nach dem 
Erk,alten der Masse aus der Form zieht, allmahlich abtropft. Das vollige 
Abtropfen erfolgt aber nur langsam und erfordert viel Zeit, und da man 
das FiiIlhaus bald wieder gebraucht, urn die nachsten Sude unterzu
bringen, so schafft man die geniigend weit erk,alteten Formen mit ihrem 
1nhalt in das "Haus des Verbergens". Dieses heil3t so, weil dort die 
Zuck,erhiite verborgen, namlich gut zugedeck,t, also vor Staub, Nasse 
u. dgl. bewahrt, ruhig stehen, bis aller Sirup vollstandig herausgeflossen 
ist. Solcher Sirup schmeck,t besonders angenehm, wird Honigsirup 
genannt und als feiner Tropfsirup fUr sich aufbewahrt. 

Wenn die ganze Fabrikation gut verlaufen ist, so ergibt die Fiill
masse ungefahr zwei Drittel an Zuck,er und ein Drittel an Sirup, bei sehr 
sorgfaltiger Arbeit und sonst giinstigen Umstanden aber auch vier 
Fiinftel an Zuck,er und ein' Fiinftel an Sirup; doch hangt die Ausbeute 
vor allem auch davon ab, wie das Rohr beschaffen war, denn schon 
verdorbenes oder angefaultes Rohr liefert natiirlich viel weniger Zuck,er 
und viel mehr Sirup, ja es gibt sogar Rohr, aus dem gar kein fester 
Zucker mehr zu erhalten ist, sondern nur eine Art Honig, und man mul3 
sich dann damit begniigen, dieses natiirlich sehr minderwcrtige Erzeugnis 
zu verkaufen, das aber auch seine Abnehmer hat. Der allerbeste Zucker 
wird, wenn der Sirup abgetropft ist, vollig trockcn, cr erhartet nach und 
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naeh und kann so hart werden, daS man ihn nicht mehr brechen, sondern 
nur mit der Hacke entzwei schlagen kann. Er heiSt dann "Tabarzad"; 
dies ist ein persisches Wort, bedeutet "Axt-geschlagen", und die Be
nutzung des persischen Wortes deutet schon an, daS die Herstellung 
derartigen Zuckers von den Arabern jedenfalls aus Persien iibernommen 
wurde. (Es ist nicht notig, unter diesem "Tabarzad", seiner spateren 
Bedeutung gemaS, gerade raffinierten Zucker zu verstehen, vielmehr 
braucht es nur Zucker zu sein, der so hart war, daS er kiinstlich gebrochen 
oder zerschlagen werden mUSte.) 

Um zu guten und lohnenden Ergebnissen zu gelangen, ist die aller
genaueste Aufsicht erforderlich. Man hat aber nicht nur Diebe und Be
triiger fernzuhalten, sondern vor allem auch auf die Vermeidung irgend
welcher Nachlassigkeiten im Betriebe zu sehen. Es muS daher eine 
.,Aufsicht" vorhanden sein, die auf das gcnaueste feststeIIt, welche 
Mengen Zuckerrohr in Arbeit genommen sind und wieviel Zucker oder 
Sirup man erhalten hat und die diese Mengen auch sorgfaltig anschreibt 
und vergleicht; es muS, wie N uw AIRI sagt, fIeiSig und zu verlassig ge
rechnet werden, sonst ist eine ausreichende Ubersicht unmoglich. Uber 
diesen Punkt handelt des naheren, wie mir Hcrr Geheimrat Professor 
WIEDEMANN mitteiIte, noch ein ganzer groBer Abschnitt, den er zunachst 
nicht iibersetzte, doch hat er dic Absicht, das noch nachzuholen. denn 
e8 sollcn sehr interessante AufschIiisse dariiber zu finden sein. in welcher 
Weise die Kontrollen und Rechnungen ausgefiihrt wurden. 

Guter Ronzuckcr ist, wie gesagt, ganz rein, hell und trocken, daher 
fUr die meisten Bediirfnisse geeignet; sollte das aber nicht der Fall sein, 
so kann man auch dazu iibergehen, ihn weiter zu veredeln. Es geschieht 
das nach Mcthoden, dic, wie ich schon in meiner "Geschichte des Zuckers" 
nachwies, aus Persien stammcn, namlich durch nochmaliges Liisen des 
Rohzuckers in Wasser, durch Klaren mit Milch, durch Einkochen des 
Filtrates, und durch einfaches Erstarren der Fiillmasse. Auf diesem Wege 
crhiilt man einen we it reineren und weiBcren Zucker, und \\'enn dieser 
!loch nicht geniigt, so kann man das ganze Verfahren zweimal odeI' auch 
dreimal wiederholen; so entstanden z, B. die beriihmten iigyptischen 
Zucker, die in den mittelalterliehen, namentlich italienischen Quellen 
aus dem l:t und 14, Jahrhundert als "zuchero di due, di tre cotte" 
angefiihrt werden, also als "Zucker yon zwei Kochungen, yon drei 
Kochungen". Die Reinigung vollzog sich hierbei nur durch immer 
wiederholtEs Umkochen, aber allerdings sehr auf Kosten der Masse, denn 
Hchon beim ersten Umkochen lieferte auch guter Rohzucker kaum mehr 
als 50% festen weiSen Zucker neben 50% Sirur, und beim zweiten oder 
dritten Umkochen nahm die Menge natiirlich entsprcchend weiter 
abo Dafiir wurde indes del' Zucker immer schaner weiB und immer 
harter, del' Sirup aher herrlich klar und rein und so wohlschmeekend, 
daB er den Nektartropfen glich, die sich in mane hen Bliiten am 
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Grunde der Blumenkrone absetzen, weshalb er auch "Nektar" be
nannt wurde. 

Dies war also der Vorgang der Fabrikation in Agypten und in Syrien, 
wahrscheinlich auch in Sizilien und in Spanien; iiber die Verfahren del' 
spanischcn Araber gibt es die sehr ausfiihrliche Beschreibung eines 
arabischen landwirtschaftlichen Schriftstellers IBN-AL-AwAM, del' un
gefahr urn 1150-1200 lebte und ein grol3es Werk verfal3te, das "Buch 
del' Land wirtschaft"; die eingehende Dbersetzung del' betreffenden 
Stelle findet sich in meiner "Geschiehte des Zuckers", und Herr Geheimrat 
Prof. WIEDEMANN hat sie nach einer anderen Handschrift noch etwas 
erganzt und einige, wenn auch nicht sehr wesentliche, so doch bemerkens· 
werte Bereicherungen beigesteuert. 

Nun wird es Sie vielleicht auch noch interessieren zu horen, dal3 
aus einer anderen Quelle, einer gleichfalls von WIEDEMANN iibersetzten 
Schrift, deren Verfasser ein Araber Namens NABARAWI im 12. Jahr
hundert war, hervorgeht, welche ungeheure Schwindelei und Bctriigerei 
mit Nahrungsmitteln und u. a. auch mit Zucker, schon in jener alten Zeit 
getrieben wurde. Der Zucker spielte ja seine Hauptrolle urspriinglich 
als Arzneistoff und spateI' auch als Luxusmittel, und der damals noch 
ungeheure Preis des Zuckers und des Sirups reizte wieder zur Verfalschung. 
So z. B. erzahlt NABARAWI, dal3 die Apotheker, die doch VOl' allem ver
pflichtet seien, ihre Waren aufs beste herzustellen, sehr oft statt des 
Honigs, den die Arzte verschreiben, odeI' statt des reinen Zuckersirups, 
ganz gewohnliche Ablaufe oder Melassen der Fabriken vcrwenden, und 
das ware sehr unrecht, denn diese Ablaufe sind oft dunkel, sauer und auch 
iibelschmeckend. Da wissen sich aber die Betreffenden zu helfen; sie 
klaren diese dunkeln Losungen, und falls sie das nul' mit Milch taten, ware 
nichts dagegen einzuwenden. Aber sie beniitzen noch ein anderes Mittel, 
das man gar nicht scharf genug zuriickweisen kann. Und was ist dies? 
Nichts anderes als der Bleiessig, dessen Gebrauch nach allgemeiner An
sicht in den 40er Jahren des vorigen Jahrhunderts MITsCH ERLICH zuerst 
empfohlen hat! Der Bleiessig war damals schon wohlbekannt, und zwar 
stellte man ihn durch AufIosen von Bleiweil3 in Essigsaure dar; dies ver
standen schon die griechischen Alchemisten Alexandrias in den erst en 
Jahrhunderten unserer Zeitrechnung, und in Agyptcn lernten dann wohl 
auch die arabischen Ohemiker diese Kunst. 

Mittels solchen Bleiessigs nun bewirkt man Wunderdinge: del' dunkle 
Sirup wird hell, del' saure verliert seine Saure, und der triibe und schlechte 
wird leidlich klar und wohlschmeckend. Aber das Verfahren hat auch 
grol3e Nachteile: Erstens dunkelt der Sirup wieder nach, wenn er langere 
Zeit steht, zweitens wird er wiederum sauer, drittens riecht er dann sehr 
unangenehm nach Essigsaure und anderen Sauren, und endlich, was das 
schlimmste ist, er enthalt Blei gelost und ist infolgedessen ganz aul3er
ordentlich ungesund und schadlich. Deshalb wird von den Apothekern 
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und Drogisten V'erlangt, da13 sie einen Schwur leisten, niemals den Honig 
oder reinen Sirup durch derlei geklarte Kunstprodukte zu ersetzen; 
aber fiir sicherer als der Schwur erweist sich eine sorgfaltige Kontrolle 
durch die Polizei. Die Marktbehorde pfJegte daher sowohl auf dem 
Markte selbst, als auch durch monatliche Haussuchungen, festzustellen, 
ob derlei kiinstlich geklarte Sirupe vorhanden seien; alle sauren Sirupe 
wurden ohne weiteres in den Nil gegosscn, damit sie nicht nach der Re
vision noeh einmal umgekocht, noch einmal geklart, und dann samt 
ihrem Bleigehalte doch wieder an die Verbraucher abgeliefert wiirden. 

NABARAWI fiihrt endlich noch an, daB man auch eine Probe besitzt, 
um fcstzustellen, ob ein gegebener Sirup Blei enthalte odeI' nicht; sie 
ist zwar nicht ganz salonfahig, abel' an diesel' Stelle, wo wir ja untcr uns 
sind, kann man sie mitteilen. Sie besteht darin, daB man den verdachtigen 
Sirup, mit etwas Wasser verdiinnt, iiber die Offnung eines Abortes 
setzt; wirel er dort schwarz, - offenbar indem der aufsteigende Schwefel
wasserstoff etwas Schwefelblei ausfallt -, so hat der Sirup Blci enthalten 
und dann ist der Hersteller gehorig zu bestrafen, was meistens mit dem 
Rohrstocke geschah; bleibt er aber unverandert, so ist er nicht derart 
gefalscht, und es wird meist nicht schwer sein, zu ermitteln, ob er aus 
Honig hergestellt wurde oder aus Zucker. 

Meine Herrcn, diese kurzen Mitteilungen, die gcwi13 nicht des ge. 
schichtlichen Interesses entbehren, haben vielleicht den Vorzug gehabt, 
Sie, wenigstens so lange Sie sie anhorten, einen Augenblick iiber die viel
fachen Sorgen der Gegcnwart hinwegzuheben, und wenn dies gelungen 
ist, so haben sie ihren Zweck erreicht. 

27. Zucker-l\'Iollopole illl Mittelalter 1). 

Willkiirliche Beeinflussungen des Handels und der Industrie, wie 
sie sich wahrend der letzten Jahre die sog. "Zuckerwirtschaft" wieder
holt zuschulden kommen lie13, fanden auch schon in friiheren Zeiten statt 
und waren von ahnlichen Folgen begleitet; leidcr hat die Nachwelt aus 
derlei Erfahrungen keincn Nutzen gezogen, besteht doch noch heute das 
Wort eines groBen Historikers (MONTESQUIEUS?) zu Recht: "aus der 
Geschichte kann man vor allem lernen, da13 nichts aus ihr gelernt wird!" 

Zu den merkwiirdigsten Eingriffen erwahnter Art zahlen die Be
strebungen, Monopole auf Erzeugung und Verkauf des Zuckers einzu
fiihren. Soviel man bisher wei13, unternahm den erst en Versuch in dieser 
Richtung der Kalif ALHAKIM BI-AMR-ILLAH2), der 996-1021 Agypten 
regierte, ein Land, das bereits damals der Sitz einer ausgebreiteten und 
vortrefflich entwickelten Zuckerindustrie war und Zucker in solchen 
Mengen hervorbrachte, daB z. B. zur Ausschmiickung einer einzigen 

1) Die Deutsche Zuckerindustrie. 1921, S. 7. 
2) S. meine "Geschichte des Zuckers". S. 138. Leipzig 1890. 
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Festtafel des Herrschers 763 dz Zucker verwendet werden konnten, 
u. a. auch in Form von 1000 Statu etten und Figuren, Schloss ern und 
Baumen u. dgl. mehr. Der hochst despotische, ganz unberechenbare, in 
seinen spateren Lebensjahren vielleicht sogar nicht ganz geistesklare, 
stets aber in groBen Geldnoten befindliche Monarch beschloB nun eines 
Tages, dem Stande seiner Finanzen dUTch ein Zucker-Monopol aufzu
helfen. Wie die arabischen Chronisten ABUL-MAHASIN, MAKRIZI und 
IBN CHALLIKAN berichten, lieB er zunachst 5000 Fasser voll Honig (als 
"Ersatz"-Ware!) mit Beschlag belegen und in den Nil werfen; sodann 
nahm er das alleinige Recht in Anspruch, Zuck.errohr anzubauen und 
es mittels Schopfwerken und Wasserradern zu begieBen, es auszupressen, 
sowie den eingedickten Saft in Zucker zu verwandeln, u. a. auch mit 
Hilfe gewisser Maschinen (GefaBen mit Riihrwerken zweck.s Begiinstigung 
der Krystallisation, die man durch Beimischen fertigen Zuckers anzuregen 
wul3te); endlich durfte niemand andere Zucker oder Sirupe (Melassen) 
ankaufen als die des Sultans und auch weder Zucker noch Zuckerwerk 
oder Siil3igkeiten verk.aufen, soferne er sie nicht allein aus Monopolware 
bereitet hatte. Aller fremde Zucker wurde ohne weiteres besehlagnahmt, 
und eine allgemeine Verkaufsstelle, die eine groBe Menge von Beamten 
umfaBte, sollte die Verwaltung und den Betrieb des Monopolgeschiiftes 
scharf iiberwachen. Diese plotzlichen ZwangsmaBregeln stiirzten viele 
Leute in Elend und Verderben, ohne doch (aus naheliegenden Griinden!) 
das angestrebte Ziel zu erreiehen; sie lie Ben sich daher nUT kurze Zeit 
aufreeh tee hal ten. 

Einen ahnlichen Plan verfolgte 1 ), ebenfalls in Agypten und zu gleiehem 
Zwecke, "Fiillung der leeren Kasse", einige Jahrhunderte spater der 
Sultan BARSBAI (1422-1438), ein Sprol3ling der Mameluken-Dynastie. 
Die Historik.er MAKRIZI und IBN HADJAR erzahlen, daB sein Versuch 
eines Verkaufs-Monopoles fiir indisehe Gewiirze an dem Widerstande 
Venedigs seheiterte, das sofort durch eine Flotten-Demonstration vor 
Alexandria die Rechte seiner Kaufleute sehiitzte und sogar einen neuen 
giinstigeren Handelsvertrag erzwang. Bei den eigenen Untertanen 
befiirchtete der Sultan solche Widerspenstigk.eit wohl nieht, daher fiihrte 
er bereits im Ok.tober 1422 ein Zuekermonopol ganz nach dem oben ge
sehilderten Muster ein, lieB allen Betroffenen strenge schriftliche Ver
pflichtungs-Seheine abfordern und errichtete eine eigene Monopol
Verwaltung, die ein GroBk.aufmann sogleich fiir eine hohe Summe fest 
paehten muBte; dieser hatte auch die Pflicht, die Arbeiter fiir die vom 
Sultan in Besitz genommenen Zuckerfabriken zu beschaffen, dudte 
sich hingegen der groBen Schar angestellter Verwaltungs-Beamter und 
-Schreiber zur Wahrung der Monopol-Rechte bedienen. Die Mal3regel 
zeitigte aber eine unerwartete Folge: auBer der allgemeinen Unzu
friedenheit, die man nicht weiter zu beachten pflegte, entstand namlich 

1) SOBERNHEIM: Zeitschr. f. Assyriologie usf. Bd. 27, S. 75. 1912. 
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eine besondere der hohen Emire und Mameluken, die ihre Einnahmen 
aus den Lehensgiitern stark vermindert sahen, und diese wuchs alsbald 
derart gefahrdrohend an, dail sich das Armeekommando veranlailt sah 
einzugreifen, den sofortigen Widerruf der Verordnungen betrieb und 
erreichte, und ihn, da schon groiler Schaden zu beklagen und die Stimmung 
sehr bedenk;lich geworden war, bereits am 15. Januar 1423 durch die 
Ausrufer offentlich verkiindigen lieil. Der Sultan hatte indessen nur 
in der Not des Augenblickes nachgegeben, und da diese vorbeiging, jene 
der Finimzen aber fortdauerte, so fiihrte er am 25. Juni 1425, zu Ende 
1427, und im Januar 1429, das Monopol immer wieder ein, ohne jedoch 
mit seinen Anspriichen durchdringen zu konnen. lm Jahre 1429 zeigte 
seine Kasse einen Fehlbetrag von 60000 Dinaren 1) und diese Summe 
soUten die Zucker- und Zuckerwaren-Groilhandler des Stadt- und Land
Bezirkes von Kairo dadurch aufbringen, dail sie sich v erpflichteten , den 
Monopolzucker zu einem auilerordentlich hohen Zwangspreise anzukaufen; 
weil sie hier bei ihre Vermogen zu verlieren fiirchteten, schiossen sie 
indessen auf Verabredung heimlich siimtliche Geschafte und entflohen. 
Zum Ungliick brach eben die Pest aus, und da die wichtigsten und als 
besonders heilsam angesehenen Arzneien, zu deren Bereitung Zucker 
prforderlich war, ganz fehiten oder unerschwinglich teuer einstanden, 
zeigte sich die offentliche Mcinung so erregt, dail der Sultan die Monopol
}failregein erst miiderte und dann vollig aufhob. Schon nach zwei 
}fonaten, als die Pest nachlieil, bcfahl er zwar, die Beschrankungen 
neuerdings in Kraft zu setzen, doch blieb auch dieser Anordnung keine 
Dauer beschieden. Wann man sie in .Agyptcn endgiiltig fallen lieil, 
ist nicht bekannt; in Damaskus dagegen wurde das (sehr lange und 
iiu13erst schwiiIstige) Abschaffungs-Edikt 1433 an den Toren der Zitadelle 
und des Gerichtsgebaud('s, sowie auf einer Saule im Vorraume der Omaj
jaden-Moschee eingemei13elt; es verwarf die "ungerechte Ma13nahme", 
hob sic auf "in der Hoffnung auf All a h s Verzeihung und, zwar auf 
ewige Zeit, bis Allah die Welt erbt", und beseitigte zugleich den Zwangs
,-erkauf des aus Ahwa;~ eingefiihrten Zuckers der Staatsdomanen zu be
sanders hohen Preisen 2). Die lnschrift in der }Ioschee blieb bis zu deren 
Zerstorung durch den gro13en Brand im Jahre 1893 erhalten und wurdc 
zufaIIigerweise, noch kurze Zeit vor ihrcr Vernichtung, durch den hervor
rag en den Orientalisten Dr. VAN BERCHEM abphotographicrt. 

1) Der Dinar schwankte urn jene Zeit zwischen 10-15 fro Goldw('rt, ,-ein Geld
wert war ahN ein weitaus gr6J3erer, angesichts der darnals noch vie I f a c h h6heren 
Kaufkraft der Edelrnetalle (s. "Geschichte des Zuckers", S. 411). 

2) "Cher Ahwuz als aJt(' Hauptstatte der persischcn Zuckererzeugung s. "Ge
schichte des Zuckers". S. 114. 
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28. Ein Brief Achards 1). 

Zu den groBten SeItenheiten im Autographenhandel gehoren Bride 
ACHARDS; wahrend mehr als 30 Jahren habe ieh solehen in den mir 
zugangliehen Katalogen vergeblieh nachgespiirt und erst vor kurzer Zeit 
gelang es mir, in Besitz des im nachstehenden Verof£entlichten zu ge
langen. Er ist am 3. April 1797 von Berlin aus an einen ungenannten 
Freund an ungenanntem Orte geriehtet und bezieht sieh auf pflanzen
ziiehterisehe Versuehe. Es ist bekannt, daB ACHARD in dieser Riehtung 
jahrelang mit unendliehem FleW und auLlerster SorgfaIt. tatig war, -
verlieh ihm doeh schon FRIEDRICH DER GROSSE eine lebenslangliehe 
Pension von 500 Talern "in Anerkennung seiner Verdienste um die 
markisehe Tabakkultur" 2) -, und daB ihm die gesammelten Erfahrungen 
auBerordentlieh zugute kamen, als er an die Losung der schwierigen 
Aufgabe herantrat, zuckerreichere und zu Zwecken der Zuckerfabrikation 
geeignctere Riibensorten zu ziichten. Mit diesen, 1797 schon seit Jahren 
erfolgreichen Bemiihungen steht zwar der vorliegende Brief in keinem 
Zusammenhange, doch bezeugt auch er die bewahrte Beobachtungsgabe 
ACHARDS, die Urteilskraft, die ihm das Beobachtete auf seine wahren 
Griinde zuriickzufiihren gestattete. und die Geschicklichkeit, mit der er 
geeignete neue Hilfsmittel erdaehte und ausniitzte. Uber die friiheren 
Schicksale dieses Briefes und iiber die Namen seiner ehemaligen Be
sitzer habe ich naheres nieht erfahren konnen; er ist drei und cine halbe 
Quartseite lang, trotz der etwas verblaBten Schrift sehr leserJich, und 
lautet wie folgt: 

Wohlgeborener Herr, Hochzuehrender Herr Doctor! 

Den allerverbindlichsten Dank habe die Ehre, Ihnen fiir die mir 
giitigst iiberschickten schonen Samen abzustatten, sowie auch fiir die 
Gefalligkeit, mit welcher Sie me in Ausschreiben aufzunehmen die Giite 
gehabt haben; ich bin auBerst beschamt, Ihnen von den bemerkten 
Sachen und Samen nur so wenige iiberschicken zu konnen. Die Ursache 
ist die, daB unter den Bemerkten viele Pflanzen sind, die bei mir noch 
keinen Samen getragen; als lebende Pflanzen wiirden sic sogleich zu Dero 
Diensten stehen, und ich wiirde sie auch ohne weitere Genehmigung 
und Anfrage zu iiberschieken die Ehre gehabt haben, wenn die Transport
kosten nieht so sehr groB waren, und ieh sic Ihnen nieht bis an Ihren 
Wohnort frankieren kann, weil die Posteurse nieht in Gegen-Bereehnung 
stehen; in der Folge aber solI gewil3 alles Angezeigte in Samen oder 
Zwiebeln erfolgen, indem diese Letzten viel leiehter als ganze Pflanzen 
verschiekt werden konnen. Ieh werde das jetzt Versaumte alles im 

1) Die Deutsche Zuckerindustrie. 1914, S. 9 
2) S. meinen Aufsatz in der Vereinszeitschrift 1904, S. 857, sowie in meinen 

Abhandl. u. York Bd. 1, S. 296. Leipzig 1906. 
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Herbst nachzuholen suchen, denn diesen Sommer muil ich von Manohes 
Samen erhalten, was den vorigen Sommer keinen gebracht hat. 

Ich nehme mir die Freiheit, Ew. Wohlgeboren cine kurze Nachricht 
von einem kleinen Apparat zu geben, welcher mir sehr nutzlich wird, urn 
aus sehr feinen Samen Gewachse zu erziehen; die Schwierigkeit besteht 
bek.anntermailen darin, dail solehe k.leine Samen nur mit sehr wenig 
Erde bedeckt werden durfen, ja ofters nur oben aufgestreut und an
gedruckt werden mussen, da dann das GieBen, wenn es auch noch luit 
so vieler Vorsicht geschieht, die feinen keimendcn Pflanzen zu Grunde 
richtct, weil es ihnen an Haltbarkeit fehlt. Dieses alles ist Allen bekannt, 
welche sich mit der Pflanzen-Cultur und deren Erziehung aus den Samen 
beschaftigen. Ich bediene mich daher, urn aus ganz feinen Samen Pflanzen 
zu ziehen, des folgenden Apparats: 

A, B, C, D ist ein rundes, vom Bottcher gemachtes Gefail von ungefahr 
3 Fuil im Diameter A B, und 8 Zoll in der Hohe A C; es wird ganz mit 
Erde gefullt, in der Mitte wird eine glaserne Rohre E F, die sieh an der 
unteren Offnung F trichterformig erwei
tert, durch die Erde dergestalt gestochen, 
dail sie vom Boden C D des Gefailes etwa 
einen Zoll absteht; vermittelst k.leiner 
diinner holzerner Splatten wird die Ober
flache del' Erde in kleine Felder H G I, 
I G K, K G L, pp eingeteilt, dies en k.leinen 
Feldern gibt man mehr oder weniger Er

[ 
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hohung, nachdem der darin zu saende Samen mehr oder weniger 
Feuchtigk.eit erfordert; diese wird nun, ohne von oben zu gieilen, del' 
Erde dadurch in beliebigen Graden mitgeteilt, dail man in die Rohre 
E F Wasser gieilt und solche stets bis in einer gewissen Hohe mit 
'Vasser angefiillt erhalt. Urn verschiedene Samen, die sehr fein sind, 
zum Keimen zu bringen und Pflanzen daraus zu erziehen, ist mir diesel' 
einfache Apparat sehr nutzlich. 

Ich habe gegen die Insek.ten, welche in den Glas- und Treibhausern 
den Pflanzen oft so nachteilig werden, vie I zu kampfen, und habe die 
Wirkung vcrschiedener Raucherwerk.e gepriift und verglichen, und dabei 
bemerk.t, daB der Rauch der reinen Harze den Insekten am nachteiligsten, 
und den Gewachsen nicht nur nicht im Geringsten nachteilig ist, sondern 
dail solcher vielmchr ihrcm Wachstum beforderlich zu sein scheint; del' 
gcwohnlich in gleicher Absicht angewendete Tobacsrauch wirk.t weniger 
auf die Insekten, und ist den Pflanzen nachteilig, welches vielleicht 
dem haufig darin enthaltenen fluchtigen Alcali zugeschrieben werden 
muil. 

Verzeihen Sie, daB ich Ihnen durch dieses lange Schreiben von 
wichtigeren Geschaften entziehe; erlauben Sie mir nur noch, Ihnen urn 
Ihre fortdauernde Freundschaft und Gewogenheit zu bitten, und Ihnen 
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der GroBe der Hochachtung zu versichern, mit welcher ich zu verharren 
die Ehre habe 

Ew. Wohlgeboren 
gehorsamster Diener 

ACHARD. 
Berlin, den 3. April 1797. 

29. Ein Brief Achards I), 
Wie ich schon bei friiherem Anlasse hervorhob, gehoren eigenhandige 

Briefe ACHARDS zu den groBten Seltenheiten des Autographen-Marktes, 
und erst nach jahrzehntelangem Suchen gliickte es mir, 1913 einen 
solchen (pflanzenziichterischen Inhaltes) zu erlangen, den ich bald 
darauf veroffentlichte 2); VOl' einigen Monaten gelangte ich in Besitz 
eines zweiten Schreibens (vom 31. August 1776), das sich auf Mineralogie 
bezieht und an einen nicht mit Narnen genannten Vertreter dieses Faches 
gerichtet ist. Es zeugt aberrnals von ACHARDS ungeheurer Arbeitskraft. 
die auch VOl' den weitausschauendsten Planen nicht zuriickschreckte, 
und steht offen bar in Zusarnmenhang mit dem "ACHARDschen Projekte 
del' 40000 Versuche " , von dem THIEBAULT in seinen "Memoiren" be
richtet 3). Del' Wortlaut des (meines Wissens bisher unbekannten) 
Briefes, del' vier Quartseiten in prachtiger Schrift ausfiillt, und dessen 
urspriingliche Fassung und Orthographie hier genau wiedergegeben 
wurde, ist del' Nachstehende: 

Wohlgebohrner HErr 
HochstzuverEhrender HErr Professor! 

Einer del' grosten Vortheile unserer Natur-1<'orschenden-Gesellschaft, 
welehe daB besondere Gliick hat Ew. Wohlgebohren unter die Anzahl ihrer 
Mitglieder rechnen zu konnen, bestehet wohl ohne Zweifel in del' gegen
seitigen Freundschaft ihrer Mitglieder. Diesen vortheil empfinde in diesen 
Augenblick am lebhaftesten, da er mich zur Entschuldigung dienen muB 
Ew. Wohlgebohren in Dero wichtigen Geschafte durch gegenwartiges 
Schreiben unterbrochen zu haben. 

Den Antheil den Dieselben an allen demjenigen nehmen was zum 
Wohl del' Wissenschaften iiberhaupt und besonders zur naheren er
kenntniB del' Natiirliehen Korper gereichen kann, hat mil' bewogen 
Ihnen Nachricht von eine Arbeit zu geben, die ich w unternehmen 
willens bin, urn mich dariiber Ihre VOl' mich iiberaus schatz bare Meinung 
auszubitten; diese bestehet in einer genauen Chimischen Zergliederung 
aIler Mineralien durch welche ich im Stande seyn werde die Bestandteile 

1) Chemiker-Zeit. 1919, S. 1. 
2) Die Deutsche Zuckerindustrie. Bd. 39, S. 9. 1914. 
3) Vgl. meine Abhandl. u. Vortr. z. Gesch. d. Naturwissensch. Bd. 1, S. 299. 

Leipzig 1906. 
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der Natiirlichen Karper, sowohl in Absicht ihrer Natur als in Absicht 
des verhaltnisses ihrer Menge anzugeben. Sie werden sagen, daB mein 
Plan RiesenmaBig, und daB die Lebcnszcit eines Menschen viel zu kurtz 
ist selbigen auszufiihren; ich gcstche das Sic viclleicht nicht unrecht 
haben, allein ich traste mich mit den Gedanken daB ich so viel thun 
werde als mir maglich seyn wird, und bin damit zufrieden wenn ich 
auch nur meinen NachfoIgern einen Teil der Arbeit abgenommen habe. 
Bey der Untersuchung der Mineralien und besonders den Steinarten 
werde ich die Methode der extractionen durch saure AufIasungsmittel 
folgen, indem sie die eintzige mir bekandte ist welche uns im stande 
setzet die Bestandtheile diese Karper von einander zu scheiden. Die von 
den HErrn POTT /: vor dessen Gelehrsamkeit ich die graBeste Hoch
achtung habe:/ Lithogeognisie1) erwahlten Methode die Steinarten 
Chimisch zu untersuchen, will mir gar nicht gefallen; denn seine Arbeiten 
zum Beyspiel iiber den Sachsischen Schnecken Topaz die sonst sehr 
miihsam und beschwerlich sind, geben uns die Bestandtheile dieses 
Steins nicht zu erkennen, und wiiBten wir diese so wiirden wir die Unter
suchungen seines VerhaItens im Feuer sowohl wenn cr rein als mit andern 
Erdarten gemischet ist entbehren kannen, wenn wir nur zuvor eine hin
reichende Anzahl von versuchen iiber die in vcrschiedenen Verhaltnissen 
gemischten Erdarten gemacht hatten wenn man selbige den heftigten 
Feuer aussetzte. Dieses hat mir bewogen den Anfang mciner Chimischen 
Mineralogie mit einer genauen Untersuchung der Veranderungen zu 
machen, welche die Einfachen Erdarten, und die Metallischen Erden 
leiden, wenn man selbige entweder allein, oder in bestimmten Verhalt
nissen unter cinander gemischt in einen sehr heftigen Feuer bringet. 

In Absicht der Eintheilung der einfachern Erdarten werde ich mich ge
nathiget sehen von denen andern Mineralogen abzugehen. Die Thonerde 2) 

ist keine Einfache Erde, sondern eine aus der Kiessel und Allaunerde 
zusammen gesetzte Erdart, und noch weit weniger kann man die Gyps 
Erde als eine cinfache Erdart anschen, da selbige in die Classe dcr Erdigten 
Mittclsalze gchart. Die mir bis jetzt bekandte cinfachere Erdarten sind, 
die Kiesel Erde, die Kalk Erde, die Alaun Erde, und die Erde, welchi' 
den Englischen Salzc zur Alcalischen Grundlage dienet 3). 

Meine Entdeckungen werde ich dem Publico in verschiedencn Banden, 
wovon ich aIle virtcl oder halbc Jahre einen herausgeben werde \'or 
Augen legen. 

Eine bey meinen graBtcn Schwirigkeiten bey meincn jetzigen Unter
nehmen bcstehet d3,rin richtige Mineralicn zu erhaIten, und ohne von 
der giitigkeit gelehrte Freunde die sich in denen verschiedenen Gegenden 
wo die Mineralien angetroffen werden aufhalten gebrauch zu machen, 
sche ich diese Schwierigkeit als uniiberwindlich an. 

1) Gemcint ist POTTS "Lithogeognosie". 
2) = Aluminium-Silicat. 3) d. i. die Magnesia aus Bittersalz. 
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Ich bitte Ew. Wohlgebohren zu verzeihen dan ich Ihnen durch gegen
wartiges Schreiben beschwerlich faIle, allein der Wunsch von Denenselben 
genauer bekand zu seyn, und dan Urtheil zu erfahren das Sie iiber mein 
Unternehmen fallen werden, welches ich mich von Ihnen gantz gehor
samst ausbitte, sind vor mich vie I zu wichtige Griinde, als dan ich ware 
abgeschreckt worden gegenwartigen Schritt zu wagen. Ich wiirde es 
als ein besonderes Gliick ansehen wenn Sie mir Erlauben wolten einen 
Briefwechsell mit Ihnen zu unterhalten. 

Ich verbleibe mit der gronten Hochachtung 

Berlin 

Wohlgebohrner HErr 
HochstzuverEhrender HErr Professor! 

dy 31 sten August 1776. 
Dero gehorsamstergebenster Diener 

F. C. ACHARD. 

P. S. Vermuthlich werden Ew. Wohlgebohren schon durch die 
Zeitungen erfahren haben, dan ich vor ungefahr 8 Wochen als ordinaires 
Mitglied in die Konigl. Accademie der Wissenschaften bin aufgenommen 
worden. 

30. Aus dem Briefwechsel Achards 1). 

AnIaJ31ich meiner Veroffentlichung eines bisher unbekannten Schreibens 
ACHARDS vom 30. September 1776 2) war Herr Dr. WALTER BRIEGER 
in Berlin so freundlich, mir mitzuteilen, dan die DARMSTAEDTERsche 
Autographen-Sammlung der dortigen Staatsbibliothek eine Anzahl von 
Briefen ACHARDS enthalte, und zwar 3 ausfiihrliche sowie 27 kiirzere, 
welche letzteren zumeist Angelegenheiten der Akademie der Wissen
schaften betreffen. Herr Dr. BRIEGER hatte die Giite, Abschriften dieser 
Briefe zu nehmen und mir zuzusenden, wofiir ich ihm gerne auch an dieser 
Stelle aufrichtigen Dank ausspreche. 

I. Die kiirzeren, durchwegs in recht schlechtem Franzosisch und dabei 
meist fliichtig und undeutlich geschriebenen Zettel stammen aus den 
,Jahren 1776-1790 und sind an FORMEY gerichtet, den SproJ31ing einer 
Re£ugie-Familie (1711-1797), der seit 1748 Sekretar und seit 1788 
Direktor der philosophischen Klasse der Berliner Akademie der Wissen
schaften war, also Kollege ACHARDS, der bekanntlich das Amt eines 
Direktors der physikalischen Klasse bekleidete. Der Inhalt ist nicht 
wichtig genug, urn eine Wiedergabe im Wortlaute zu rechtfertigen, und 
es mogen daher kurze Hinweise auf einige Hauptpunkte geniigen. Zu 
dies en zahlen: nicht naher geschilderte Versuche iiber Elektrizitat (u. a. 
solche betreff des Ausbriitens von Hiihnereiern), iiber den Elektrophor, 
und ii her die Anwendung der elektrischen und der mit Sauerstoff genahrten 
Flal11me (1776, 1777, 1780, 1789); Versuche iiber die (damals noch viel
fach umstrittene) konstante Temperatur des menschlichen Korpen' 

1) Die Deutsche Zuckerindustrie 1920, S. 11. 2) Chemiker·Zeit. 1919, S. 1. 
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(1779); meteorologisehe Beobaehtungen (1787, 1790); Versuehe iiber 
Herstellung optiseher Glaser, anlal3lieh derer ACHARD 13 Naehte hinter
einander im Laboratorium zubraehte 1), - so daf3 man iiber sein Mters 
erwahntes Angegriffensein und die nervosen, rheurnatisehen und giehti
sehen Sehmerzen nieht zu staunen braueht; personliehe Angelegenheiten, 
die ACHARDS Aufnahme in die Akademie betreffen (1776), zur Erwahnung 
CRELLS, ELLERS, GLEDITSCHS und anderer zeitgenossiseher Gelehrter 
Anlaf3 geben, und abermals die unermiidliehe Tatigkeit ACHARDS zutage 
treten lassen, z. B. wenn er zur Fiillung eines raseh herauszugebenden 
Handes der Sehriften der Akademie fiinf fertige Arbeiten auf einmal 
anbietet und die sofortige Vollendung von seehs weiteren in siehere 
Aussicht stellt (1785). 

II. Das alteste der ausfiihrliehen Sehreiben (Berlin, 30. Januar 1778) 
wendet sieh an einen nieht naher genannten Professor, bezieht sieh offen
bar auf die etwas spater (1779) bei ARNOLD WEVER in Berlin ersehienene 
ausfiihrliehe Abhandlung "Bestimmung der Bestandteile einiger Edel
gesteine" 2) lind lautet wortlieh wie folgt: 

W ohlgeborener Herr 
lnsonders hoehzuehrender Herr Professor! 

leh hatte gestern das Gliiek den von Ew. Wohlgeb. unter den 15. 
dieses uns addresirten Brief zu erhalten. Von den ersten aber wovon 
Ew. Wohlgeb. erwahnung thun und mit Welehen ieh aus dero Sehreiben 
sehlief3e daf3 diesel ben uns beehret haben weiB ieh gar nieht und habe 
ihm nieht erhalten, sollte er etwa unter ein Couvert gewesen seyn so ware 
es moglieh daf3 er uns noeh nieht ware zugestellt, ist er aber an mir 
addresirt auf die Post gek;ommen so muf3 er verlohren gegangen seyn, 
ieh kann also aueh nur auf den zweyten Brief antworten da mir der 
Inhalt des erst ern unbek;ant ist. 

Die Aufmerk;samk;eit mit welcher die Konigl. Soeietait meine Ab
hand lung wiirdiget und nun (?) Sie solehe fiir Werth halt unter Ihrer 
Vignette gedruk;t zu werden erfordert meine ganze Dankbark;eit, und aueh 
mit einer Cieeronisehen Beredsamkeit wiirde ieh es umsonst wagen eine 
Sehilderung der Lebhaftigk;eit zu geben mit welcher mein Herz von dieser 
Empfindung durehdrungen ist. leh bitte also Ew. Wohlgeb. die Giitigk;eit 
zu haben in meinem Nahmen dieser hoehgelehrten Soeiaetet dieserwegen 
meinen Ehrfurehtsvollen Dank; abzustatten. leh werde zum Wenigsten 
nieht so bald worunter ieh eine Zeit von ein paar Jahr verstehe meine 
Versuehe iiber die Edelgesteine druk;en lassen, so daf3 also zwey Editionen 
davon nieht zu befiirehten sind. Zusatze zu den Chimisehen Unter-

1) Uber ahnliche Vorkommnisse vgl. meine Abhandl. u. Vortr. z. Gesch. d. 
~aturwissensch. Bd. 1, S. 298. Leipzig 1906. 

2) AeHARD beschreibt in ihr u. a. einen Apparat, der ihm gestattet habe, dureh 
Behandlung von Erden und Alkalien mit stark kohlensaurehaltigem Wasser unter 
hQhem Drllck kiinstliehe Edelsteine zu erzeugen. V gl. meine Abhandl. S. 297. 
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suchungen wuste ich jetzt nicht, aber sobald die Beschreibung del' 
Instrumente gedruk.t wird so ist es notig eine andere Zeichnung zu machen 
der noch verschiedene Stucke die ich der Kurze wegen nicht erwahnt 
habe, zu gedenck.en, ich lasse jetzt an einer genauen Zeichnung aller 
Stuck.e arbeiten und werde eine vollstandige Beschreibung davon machen, 
und die Ehre haben selbiges so bald als nur immer moglich zu uber
senden. Sollte ich nicht das Gluck. haben den erst en Brief noch zu er
halt en Woran ich sehr zweiffle - besonders wenn er mit meine adrese 
auf die Post gek.ommen ist, weil sich in dies en Fall nicht gedenken laGt 
daG er etwa von jemanden unter dessen couvert er hatte seyn k.onnen 
noch aufbehalten wird, so bitte mir von dero Gutigk.eit dessen Inhalt 
noch einmahl aus. 

Ich habe die Ehre mit der grosten und VoIlk.ommensten Hochachtung 
zu verharren 

Berlin den 30. Jan. 1778. 

(3 p. 40) 

Ew. Wohlgeb. 
gehorsamster Diener 

ACHARD. 

III. Der zweite Brief (Berlin, 18. Mai 1799) betrifft jedenfalls ACHARDS 
Schrift "Ausfuhrliche Beschreibung der Methode, nach welcher bei der 
Kultur der RUnkelrube verfahren werden muG .... " Berlin 1799, bei 
SPENERl). Der Name des regierenden Herrn, an den er gerichtet ist, 
IaGt sich leider nicht ersehen; man konnte an den Herzog KARL AUGUST 
von Weimar denk.en, doch ist nicht nachgewiesen, da/3 dieser schon so 
fruhzeitig dem Gedank.en an die Zuckerfabrik.ation nahergetreten sei 2). 

Durchlauchtigster Herzog, 
Gnadigster Furst und Herr, 

Ich habe die fur die meiste europaischen Staaten wichtige Entdeck.ung 
gemacht, aus der Runk.elrube auf eine sehr vortheilhafte Art, Zucker zu 
fabriciren. Der Konig von Preu/3en, dem ich meinc erst en Arbeiten 
liber diese Fabrication, ihre Resultate vorlegte, ernannte eine Kom
mission, um die Sache auf das Strengste zu prufen. Unter der steten 
genauesten Aufsicht dieser Kommission, machte ich im GroBen, alIe die 
Proben, welche nothig waren, um liber die Vortheile, die dieser neue 
Zweig europaischer Industrie gewahrt, zu entscheiden, und der Erfolg 
libertraf aIle Erwartungen. 

Der gluck.liche Erfolg dieser neuen Fabrication beruht allein auf del' 
Kultur 0,or Runk.elrube, und der dadurch zu bewirk.enden Vermehrung 

1) Siehe auch ACHARDS "Kurzc Geschichte der Beweise ... " (Berlin 1800; auf 
1799 beziiglich), sowie den Aufsatz in den "Jahrbiichern der preuJ3ischen Monarchie" 
(1800, Aprilheft, S. 351) und die Ankiindigung im beigedruckten "Anzeiger", S. 15 
und vor aHem S. 33. 

2) Vgl. meinen Aufsatz "GOETHE und die Zuckerfabrikation". Die Deutsche 
Zuckerindustrie. S. 5. 1919. Dieses Buch S. 275. 
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ihres Zuckerstofs welche mit der Verminderung der andern, der Ab
scheidung und vortheilhaften Gewinnung des Zuckers im Wege stehenden 
Theile, verkniipft ist. 

Da Ew. Herzogliche Durchlaucht alles das was auf Menschengliick 
im Allgemeinen abzielt, auf den Wolstand von Ew. Durchlaucht Unter
thanen Einflut3 hat, und Ew. Durchlaucht Staat en zum Vortheil gereichen 
kann, hochstdero Aufmerksamkeit wiirdigen, so erdreiste ich mich, die 
Schrift in tiefster Unterthanigkeit Ew. Herzoglichen Durchlaucht zu 
Fiit3en zu legen, in welcher ich auf Befehl des Konig!. Preut3ischen General
Ober-Finanz-Krieges- und Domainen Direetorii, die auf funfzehnjahrige 
Erfahrungen beruhende Methode bekannt mache, nach welcher die 
Runkelriibe cultivirt werden mut3, wenn sie mit einem reellen, auch 
bei dem grot3ten AbfaH der indischen Zuckerpreise bleibenden Vortheil, 
zur europaischen Zuckerfabrieation angewendet werden soll. 

Nichts wird fiir mich belohnender sein, als wenn diese Erfindung, 
und die in aller Unterthanigkeit Euer Hochfiirstlichen Durchlaucht zu 
Fiissen gelegte kleine Schrift, Ew. Herzoglichen Durchlaucht, gnadigen 
BeifaH erhalten sollte. Mit dies em lebhaften Wunsch, dessen Erfiillung 
mich so sehr begliicken wiirde ersterbe ich, 

Ew. Herzoglichen Durchlaucht, 
Meines gnadigsten Fiirsten und Herrn, 

unterthanigster Knecht 

ACHARD. 
Berlin, am 18. Mai 1799. 

IV. Der dritte Brief (Cunern, 15. Juni 1809) stammt aus den traurigen 
Jahren, die ACHARD, nach dem Seheitern aller seiner Hoffnungen, in 
schwerer Sorge und Bedrangnis in Cunern verlebte; Empfanger ist der 
preut3ische Minister des Innern, dessen Unterstiitzung erbeten wird, -
leider ohne entsprechenden Erfolg, der au~h inmitten jener Zeit des 
politischen und finanziellen Zusammenbruches nicht wohl zu ermoglichcn 
war!). Niemand wird ohne Ergriffenheit dieses Schreiben lesen konnen, 
aus dem der ganze Charakter des Mannes spricht: vereinsamt und dem 
unvermeidliehen Untergange verfallen, wahrt er zwar durchaus die 
gebotene Beseheidenheit, ist sich aber der Bedeutung seiner Leistung 
fiir Gegenwart und Zukunft mit volliger Klarheit bewut3t! 

Hochgebohrner Herr Graf, 
Hochzugebietender und Hochstzuverehrender Herr 

Minister des Innern! 

Die dringendeste Noth zwingt mich Euer Hochgraflichen Exzellenz, 
mit dieser unterthiinigen Bitschrift zu brhelligen. 

1) Vgl. meine Abhandl. u. Vortr. S. 300. 
v. Lip p III ann, Beitrage. 18 
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Weil ich durch das Abbrennen meines Guths zur Zeit des Krieges, 
durch die Tragung der Kriegslasten, und durch die seit 1806 nicht ge
schehene Auszahlung der.Gehalte, die ich vordem aus der Konigl. Dis
positions und Extraordinairen Casse erhielt, dergestalt zu grunde ge
riehtet worden bin, daB ich und meine Kinder die gro13te Noth leiden, 
so hat das Directorium der Konigl. Academie der Wissenschaften, mir 
zur Milderung meines harten Schicksals, bisher meinen Gehalt aus der 
Academie Casse vierteljahrlich praenumerando auszahlen lassen, wozu 
es sich aber ohne unmittelbare Genehmigung Euer Hochgraflichen 
Exzellenz, wie aus der Einlage hervorgeht nicht noch berechtigt glaubt.. 
lch bitte daher Hochstdieselben unterthanigst, die Gnade zu haben 

Das Directorium der Academie der Wissenschaften zu diesem viertel
jahrig fortdauernden Vorschu13 meines Gehalts, sollte diese Voraus
bezahlung auch nur auf die halfte meines ganzen Gehalts und die 
Auszahlung der andern halfte erst nach Verlauf des Vierteljahres 
stattfinden konnen, zu Authorisiren. 

Euer Hochgrafliche Exzellenz, ist die Rechtma13igkeit der Anspriiche, 
welche ich auf die mir von Sr. Konigl. Majestat Hochstselbst bestimmte 
und versprochene Belohnung zu machen habe, nachdem ich die Vortheile 
meiner Erfindung aus Runkelriiben mit Nutzen Zuker zu fabriziren, 
bewicsen und die dahin fiihrende Methode ausgemittelt habe, bekannt. 
Nach einem Rescript der Section der Gewerbe-Polizey eines Hohen 
Ministerium des lnnern yom 28ten April a. c. komt es, um iiber meine 
Anspriiche zu entscheiden, nur noch darauf an, da13 die durch mich 
errichtete Zuker Fabrike des Freyherrn von Koppy auf Krayn bey 
Strehlen, untersucht werde. Diese Untersuchung wurde schon im Januar 
a. e. anbefohlen, da solche sich a ber, so wohl zu meinem ganzliehen Unter
gang, als aueh zum gro13ten Naehtheil der sehnellen algemeinen Aus
breitung dieses so wichtigen neuen Industriezweiges, noch immer ver
zogert, so bitte ieh Euer Hochgraflichen ExzelIenz unterthanigst, der 
Sehlesisehen Regierung allergnadigst anzubefehlen, 

Die zur Beendigung der Runkelriiben Zukerfabrikations Angelegenheit 
noch fiir nothig befundene Untersuchung der von Koppischen Fabrike 
zu beschleunigen, damit der Eifer mit dem viele vermogende Guts
besitzer diesen Vaterlandischen Erwerbszweig auszubreiten gesonnen 
sind, und die nur auf das officielle AnerkenntniB des Nutzens den er 
siehert noch warten, nicht durch die zu groBe Verzogerung desselben 
ganz erkaltet, sondern vielmehr der durch die jetzige politische und 
Handels Verhiiltnisse, so au13erst giinstige Zeitpunkt, die Runkel
riiben Zukerfabrikation in der erwiinschten Algemeinheit auszufiihren, 
benutzt werde, urn in der Folge eine auf Millionen sieh belaufende 
jahrliehe dem Nationalreichthum vermindernde Geldexportation, zu 
verhindern. 
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Durch die allergnadigste Gewahrung beyder vorstehenden unterthanigsten 
Bitten, werden Euer Hochgraflichen Exzellenz einen Mann vom Ver
derben retten, der es sich seit sechs und dreiBig Dienst jahre, ohne auf 
Aufopferungen jeder Art zu sehen, zum Zweck; gemacht hat, seinem 
Vaterlande niitzlich zu werden, und der sich schmeicheln darf durch die 
Erfindung und zur Vollstandigk;eit gebrachte inlandiRche Zuck;erfabri
k;ation, solchen auf eine sehr befriedigende Art, erfiillt zu haben. 

Indem ich von Euer Hochgraflichen Exzellenz algemein Verehrte 
Gnade und Billigk,eit, einer recht baldigen gnadigen Gewahrung meiner 
unterthanigen Bitten, sehnlichst entgegen sehe, habe ich die Ehre mit 
dem groBten Respect zu sein, 

Euer Hochgraflichen Exzellenz, 
unterthaniger Diener 

ACHARD, Direk;tor der Physik;alischen Classe der 
Konig!. Academie der Wissenschaften. 

Cunern bey Wohlau in Schlesien den 15ten Juny 1809. 

Die vorliegenden Briefe btingen wiederum die bedauerliche Tatsache 
in Erinnerung, daB es an einer Lebensbeschreibung ACHARDS immer 
noch fehit ; fiir eine solche zu sorgen ware Ehrenpflicht sowohl der Berliner 
A.k,ademie als auch des ., V creins der Deutschen Zuck;er-Industrie"; vieI
leicht vereinigen sich noch beide, um sie in absehbarer Zeit wiirdig zu 

. erfiillen. 

31. Goethe ulHI die Zuckel'fabl'ikatioll 1). 

Uber die mehr als ein halbes Jahrhundert umspannende amtIiche 
Tatigk;eit GOETHES im Dienste der Verwaltung Sachsen-Weimars fehlt 
es immer noch an einer ausfiihrlichen Darstellung, denn das vortreffliche 
k;leine Buch GEITELS "Entlegene Spuren GOETHES" 2) bietet nur eine 
k;nappe Ubersicht und nimmt auch nicht mehr in Anspruch, als in Kiirze 
auf GOETHES einschlagige, unglaublich vielseitige Leistungen hinzuweisen, 
u. a. auf jene fUr die Entfaltung der technischen und landwirtschaftlichen 
Gewerbe, sowie des technischen und technisch-wissenschaftlichen Unter
richtes. Infolgedessen besitzen wir bisher auch nur diirftige, teils den 
Werk;en, teils dem Briefwechsel GOETHES zu entnehmende Anhaltspunk,te 
hinsichtlich seines Interesses an der Zuck;ererzeugung, obwohl es fest
steht, daB er deren Wichtigk,eit zutreffend erk;annte, sich durch die 
Professoren der Landesuniversitat Jena iiber mancheriei Einzelheiten 
unterrichten lieB und auch den unermiidlich tatigen und vorausschauenden 

1) Die Deutsche Zuckerindustrie 1919, S. 5. (Dieser schon 1914 niederge
schriebene Aufsatz blieb der Zeitumstiinde halber bisher liegen.) 

2) Miinchen und Berlin 1911. 

18* 
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Geist des Herzogs CARL AUGUST zu lebhafter Teilnahme anzuregen 
wuBte. 

Schon 1799 bemerkt GOETHES Tagebuch vom 7. MaP) "Gegen 
zehn Uhr Professor GOTTLING wegen des Zuckers aus Runkelriiben"; 
gemeint ist hiermit Prof. GOTTLING aus Jena (1755-1809), der sich 
damals bereits seit einigen Jahren mit der Darstellung des Zuckers ver
moge systematischer Auslaugung getrockneter Riiben durch kaltes 
Wasser (also einer Art kalter Maceration) beschMtigt und auf diesem 
Wege zuletzt 5-6% reinen weiBen Zucker gewonnen hatte, allerdings 
nur bei groBeren Laboratoriumsversuchen 2). Zunachst scheinen indessen 
derlei Bestrebungen noch nicht weiter verfolgt worden zu sein, und erneute 
Wichtigkeit erlangten sie erst nach EriaB der napoleonischen Kontinental
sperre. Nachfolger GOTTLINGS in Jena war seit 1809 Prof. DOBEREINER, 
der vortreffliche, durch vielerlei Entdeckungen (u. a. des Platinmohrs 
und seiner erstaunlichen Wirkungen, des Platinfeuerzeugs usf.) bekannte 
Chemiker, der sowohl GOETHE personlich sehr nahe stand, als auch 
(durch ihn) dem Herzog. Auf DOBEREINERS Anregung hin erwog dieser 
die einheimische Gewinnung von Indigo aus Waid, von Zucker und 
von Alkohol aus Riiben usf., plante die Errichtung einer "Runkel
brennerei" in Tiefurt 3), sowie einer "Runkelriiben-Zuckerfabrik nebst 
Landwirtschaft" 4), und beschaftigte sich sogar selbst mit der Durchsicht 
fachlicher Werke und Zeitschriften, z. B. des HERMBsTAEDTschen "Bul
letins"5). "Noch lege ich ein Werkchen bei iiber die Praktik; bei der Be
handlung der Runkelriiben", so schreibt er am 8. Februar 1812 an 
DOBEREINER 6), vermutlich als er diesen mit dem Studium der Riiben
zuckerfabrikation an Ort und Stelle beauftragt hatte, woriiber GOETHE 
an v. TREBRA meldet: "Der Herzog hat ihn (DOBEREINER) nach Sachsen 
geschickt, eine Runkelriibenzuckerfabrik zu besichtigen "7); er sollte 
sich bei dies em Anlasse auch mit LAMPADIUS besprechen, doch vereitelte 
ein plotzlich eintretendes Hochwasser die Zusammenkunft mit dem 
beriihmten Freiberger Chemiker, clem Entdecker des "Schwefelalkohols" 

1) Werke (Weimarer Ausgabe) III, Bd. 2, S. 246. 
2) Zuckerbereitung aus Mangoldarten (Jena 1799) und Taschenbuch fiir Scheide

kiinstler und Apotheker auf das Jahr 1801. Weimar 1800; s. meine Geschichte 
des Zuckers. S. 405. Leipzig 1890; GEITEL: S. 191. 

3) Briefe CARL AUGUSTS und GOETHES an DOBEREINER; ed. SCHADE: S. 56. 
Weimar 1856. 

') Ebenda S. 51. 
5) Ebenda S. 51, Brief vom 8. Februar 1812. HERMBSTAEDT: Bulletin des 

Neuesten und Wissenswiirdigsten aus der Naturwissenschaft, den Kiinsten und 
Manufacturen... Berlin 1809 ff.; siehe HERMBSTAEDT: Chemische Versuche und 
Beobachtungen iiber die Darstellung des Zuckers und eines brauchbaren Syrups 
aus einheimischen Gewiichsen. Berlin 1799. 

6) Briefe, ed. SCHADE: S. 51. 
7) Werke IV, Bd. 22, S. 316; Brief vom 7. April 1812. 
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(Schwefelkohlenstoffs1 ), der bereits 1799 aus 100 Pfunden Runkelriiben 
4 Pfunde wei13en Melis gewonnen und in Form acht Zoll hoher Zucker
hiitchen dem Kurfiirsten von Sachsen iiberreicht und bald darauf auch 
noch aus 100 Zentnern Riiben 2% Rohzucker und aus diesem 1.8% 
wei13en Melis dargestellt hatte 2). - GOETHE betrieb urn diese Zeit Vcr
suche iiber Wachstum, BebUitterung, Samentrieb und Haltbarkeit der 
Riiben, die ihn zu allerlei zutreffenden Ergebnissen fiihrten, u. a. zur 
richtigen Erkenntnis von Beschaffenheit und Function der iiberwinterten 
Riibe 3), so da13 cr z. B. wahrend des Marz 1812 im Tagebuche bemerkt, 
.,da13 die Keimbewegung der Runkelriiben den Zuckerstoff zerstart"4); 
er stcllte ferner Beobachtungen iiber die Farben der Wurzelgewachse 
an, iiber Farbungen und Veranderungen del' Riibenblatter, sowie iiber 
die Entstehung der Pflanzenstoffe, - Beobachtungen, die er nie wieder 
aus den Augen verlor, so da13 er noch 1816 iiber Wurzelfarben der Mahren 
bcrichtet 5), noch 1830 iiber "monstroscs Riibenkraut", namlich iiber die 
buntgefarhten und verbanderten Blatter einer Samenriibe 6), und noch 
im Entwurfe eines Briefes an W ACKENRODER aus seinem letzten Lebens
jahre (vom 21. Januar 1832) die Frage aufwirft "Der sogenannte Zucker
stoff, wo tritt er nicht hervor? "7). - Zu einer Verwel'tung del' gewonnenen 
Erfahrungen kam es jedoch nicht, da offen bar die erforderlichen gra13eren 
Geldsummen nicht zu beschaffen waren, - man darf wohl sagen gliick
licherwcise, denn schon 1813 waren sie vermut.lich als verloren anzusehen 
gewesen. 

Neben dem Zucker aus den Runkelriiben und dem Zuckerahorn, 
GOETHE nennt diesen "Den Ahorn mild, von sii13em Safte trachtig" 8) -, 
erregt.e zur Zeit del' Kontinent.alsperre noch ganz besondere Aufmerksam
keit del' 1811 von KIRCHHOFF in Petersburg bei der Einwirkung ve1'
rliinnter Schwcfelsaure auf Starke ent.deckt.e 9), dessen Identitat mit 

1) Sein beriihmterer Nachfolger CLEMENS WINKLER sagt in einem Scherzliede 
iiber das "anorganische" Freiberg: 

"Von Alkoholen Einem nur 
Kam man in Freiberg auf die Spur, 
Der tut der Kehle wenig wohl, 
Der Schwefelalkohol!" 

2) S. meine Geschicht des Zuckers, S. 406. LAMPADIUS: Erfahrungen iiber 
den Runkelriiben-Zucker (Freiberg 1800) und Sammlung praktisch-chemischer 
,-\bhandlungen. Bd. 3, S. 47. Dresden 1795 ff. 

3) HANSEN: GOETHEsMetamorphose der Pflanzen. Bd. 1, S. 13,67. GieBen 1907. 
4) Werke III, Bd. 4, S. 412. 5) Ebenda II, Bd. 5 (2), S. 158. 
6) Ebenda II, Bd. 7, S. 352. 7) Ebenda IV, Bd. 49, S. 416. 
8) Faust, 2. Tcil, Vcrs 9544 (Weimarer Ausgabe S. 221). 
9) DaB die Entdeckung KIRCHHOFF zukommt, ist ganz mit Vnrecht bezweifelt 

worden, wie ieh, unter Hinweis auf die Veriiffentlichungen in HERMBSTAEDTS 
"Bulletin", schon YOI' Jahren hervorhob. Vgl. jetzt das gcraume Zeit nach Nieder
sehrift dieses Aufsatzes erschienene Buch SCHROHES "Aus der Vcrgangenheit der 
Garungs-Technik" (Bd. 2, S_ 239 ff. Berlin 1917), das auch ciner Anzahl der hicr 
angefiihrten GOETHE schen Briefstellen gedenkt. 
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Trau benzucker erst spatere Forscher erkannten, wahrend anfangs viele 
entweder eine solche mit Rohrzucker voraussetzten, oder den Starke
zucker fiir einen nur noeh nicht voIlkommen reinen Rohrzucker ansahen. 
DaB die Reinheit noch manches zu wiinschen ubrig lieB, bezeugen u. a. 
die "Jugcnd-F.rinnerungen eines alten Mannes "1), deren Verfasser, 
der Sohn von GOETHES Freund KUGELGEN, des trefflichen Dresdener 
Portratmalers, eingehend erzahlt, wie 1812 der Apothek,er Dr. STRUVE 
in Dresden, bek,annt als Erfinder der k,iinstlichen Mineralwasser, eine 
Flasche des von ihm aus Kartoffeln hergestellten dick,en Sirups mit
brachte, ein wenig dieses Praparates mit einer Rabenfeder herausholte 
und sie der Reihe nach erst von den Erwachsenen, dann von den 
Kindern ableck,en lieB, die die "etwas brenzliche SiiBigk,eit gar sehr 
befriedigte und verwunderte". 

DOBEREINER scheint unmittelbar nach dem Bekanntwerden der 
KIRCHHOFFschen Erfindung sich mit ihr beschiiftigt, sie verbessert und 
"patentfahig" ausgearbeitet, und die giinstigen Ergebnisse GOETHE 
und dem Herzog unterbreitet zu haben, denn schon anfangs 1812 erwog 
dieser die Errichtung einer Stark,ezuck,erfabrik, auf Actien in Tiefurt 2) 
und am 21. Februar m schreibt er an DOBEREINER 3): "Die Subscription 
ist schon beisammen; meine Frau und ich, mein Sohn und seine Ge
mahlin sind die vier Actionare, jeder mit hundert Thalern. Ich nehme 
ein Kapital von 400 Thalern auf, welches zu funf Prozent verinteressiert 
werden muB und iibergebe es Ihnen, dann k,onnen Sie gleieh anfangen 
sich einzurichten. Meine Aktie will ich Ihnen iiberlassen; ich wiinsche das 
beste Gedeihen und bin iiberzeugt, daB Sie vorsichtig und solide zu 
Werk,e gehen. Was das Privilegium betrifft, so wird ein solches wohl auf 
etliche Jahre gegeben werden k,onnen, indessen wird es doch die Selbst
fabrikation von Syrupen {iir den Hausbedarf nicht ausschlieBen diirfen. 
Im Laufe dieser Woche denk,e ich nach J ena zu k,ommen; ich bringe dann 
das Geld mit und wir beraten das Ferncrc. Die Fabrikation der Schwefel
saure habe ich in CHAPTAL 4 ) und KLAPROTH 5 ) gelesen; es gehort doeh ein 
stark,es Kapital d'Lzu. um das bleierne Haus anzuschaffen" (die sog. 
Bleik,ammer). - Diese Stelle bezeugt abermals, mit welcher Griindlichk,eit 
der Herzog sich auch betreffs solcher rein technologischer Fragen ein 
eigenes Urteil zu bilden trachtete, und wie er stets bemiiht war, ganze 
Arbeit anzustreben, im vorliegenden FaIle also womoglich nicht nur den 
Zuck,er im eigenen Lande hersteIlen zu lassen, sondern auch den Hilfs
stoff, die Schwefelsaure. 

1) Berlin 1900, S. 117. 
2) Briefc, I'd. SCHADE: S. 36; Briefwechsel zwischen GOETHE und DOBEREINER, 

ed. SCHIFF: Vorr. S. 10. Weimar 1914. 
3) Briefe: Ed. SCHADE. S. 56. 
4) Gemeint ist jedenfaUs CHAPTALS "Chimie appliquee aux arts". Paris 1807. 
5) KLAPROTH-WOLFF: Chemisches Worterbuch. Berlin 1807 ff. 
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Mit der Fuhrung der Verhandlungen und der Gestaltung des Planes 
war wohl, wie ublieh, der Staatsminister GOETHE betraut, denn am 
12. April 1812 meldet das Tagebuch "Mittag Prof. DOBEREINER, uber 
die Verwandlung der Starke in Zucker"l), am 17. April "Obcr die Zucker
fabrikation aus KartoffcImehl" 2), am 21. April" Ober den neuen Starke
zucker gesprochen" 3) und am 28. April "PrOIuemoria uber die Ergiebig
k.eit der Kartoffeln in Absicht auf Starke, von STURM" 4) (damals Professor 
der Okonomie und Kameralwirtschaft in .Jena). Letztgenannter Aufsatz 
hing jedenfalls mit einem yom 19. April d'Ltierten Briefe des Herzogs an 
GOETHE zusammen 5), in dem es heiJ3t: "Ein Versueh in der Hofconditorei, 
Syrup aus Kartoffelmehl zu maehen, ist gestern sehr gut gcIungen; die 
Bereehnungen sind nur noeh nieht ganz richtig. Frage doch STURM, 
was fur eine Art Kartoffeln er fur die Zuekerreichste halt" (d. h. fiir die 
an Stark.e reichste, also an Zuck.er ergiebigste). An DOBEREINER schreibt 
CARL AUGUST zugleich 6): "In der Hofconditorei gehts mit dem Kartoffel
syrup recht gut; aber der Zuck.er, der daraus entstand, ist sehr schlecht 
und schmeckt im Caffee erbarmlich; es wird wohl beim Syrup bleiben.'· 
An SEEBECK, den spater besonders durch die Entdeckung der Thermo
EJek.trizitat bek.annt gewordenen Physiker, berichtet GOETHE am 
29. ApriF): "DOBEREINER beschiiftigt sich sehr emsig mit der Zucker
fahrikation aus Stark.e, sic ist ihm gleich gelungen; kuhn genug, macht 
er die Operation in k.upfernen GefaJ3en, er hehauptet, daJ3 der hierbei 
thatigc galvanische ProceB jede Zuck.er-Werdung begiinstige, die dann 
auch als ein solcher angesehen werden k.ann 8); ... iibrigens glaube ich 
nicht, daB dieser Umwandlungs-ProceB das Werk einzelner Familien, 
Frauen und Kochinnen werden kann, wir hahen vielmehr Lust, eine 
Subscription zu eroffnen, wodurch mehrere Familien in Weimar und 
Jena mit Herrn DOBEREINER contrahieren konnen, wieviel sie vicrtel
jahrlich geliefert haben wollen; del' Unterschied der Preise ist so groIt 
daB es thoricht ist an del' Qualitat zu miik.eln, wie schon Manche zu 
thun anfangen. Die Ok;onomen sind nun schon dahinter her, welche 
Kartoffel die starkereichste und zugleich an Menge del' Knollen die 
ergiebigste ist." - Mit diesem Schl'eiben kreuzte sich jedenfalls ein an 
GOETHE gerichtetes SEEBECKS vom 25. April 1812 aus Bayreuth 9): 
SEEBECK hatte bei KIRCHHOFF, den er personlich kannte, Starkezucker 
gekostet, del' ein dem Havannazucker ahnliches Mehl bildpte, nicht 

1) Werke III, Bd. 4, S. 268. 
2) Ebcnda S. 269. 3) Ebenda S. 270. 4) Ebenda S. 274. 
5) Briefwechsel CARL AUGUSTS mit GOETHE: Ed. VOGEL. Bd. 2, 1:). 38. Wien 

1873. 
6) Bride: Ed. SCHADE. K 56. 7) Werke IV, Bd. 22, S. 380. 
8) Mittels der Elektrizitat suchte man vor hundert Jahren alles Unbekannte 

etwa ebenso zu erklaren, wie heutzutage mittels der Radio-Aktivitat. 
9) BRATRANEK: GOETHES naturwissenschaftliehe Korrespondenz. Bd. 2, S. 319. 

Leipzig 1874. 
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sonderlich siiB war, aber auch nicht den unangenehmen Beigeschmack 
zeigte, den der Ru~elriiben-Zucker gewohnlich besitzt; die auch in 
Niirnberg mit Erfolg versuchte Fabrikation biete aber noch mancherlei 
Schwierigkeiten und die Frage der geeigneten Gefii.l3e, zu denen metallene, 
durch Saure angreifhare, wohl nicht gehoren, sei noch nicht endgiiltig 
gelOst. 

Auch wahrend der Karlsbader Kur von 1812 blieb GOETHES Interesse 
an der neuen Erfindung lebendig. In einem Briefe vom 13. Mai an CARl, 
AUGUST heiBt es1): "Das Starkezucker-Evangelium hahe ich (in Karls
bad) mit Kraft gepredigt und schon sind die Topfer beschaftigt, groBe 
glasierte Hafen zu drehen, damit auf die einfachste Art diese Operation 
versucht werde. Dic Karlsbader konnen sich hierhei vor anderen selig 
preisen, indem sie die starkereichen Viehkartoffeln im Dhermal3e bauen, 
jede Familie sich ihren Kartoffelmehl-Bedarf ohnehin jahrlich selbst 
verfertigt, und eine halbe Stunde von hier das Vitriolol destilliert wird, 
also aus der ersten Hand zu heziehen ist, so daB es bloB auf die Gewandt
heit der Einwohner ankommt, um den Zucker heinahe umsonst zu haben. " 
Eintragungen in die Tagehiicher vom 14. und 28. Mai und vom 8. Juni 
bestatigen die "Bestellung eines irdenen Topfes zu Starkezucker und 
andere Vorhereitungen zu dieser Operation"2), sowie die fortdauernde 
Beschiiftigung mit "Starkezucker-Fabrikation" und "Kartoffel-Syrup"3), 
und die Nachschrift eines Briefes an AUGUST von GOETHE vom 24. Mai 
lautet: "Nachstens werden wir auch einen Versuch der StarkezuckeI
Bereitung machen, die GefaBe sind schon bestellt" 4); seiner Frau teilt 
GOETHE schon am 13. Mai mit, er habe "dem Postmeister mit der neuen 
Zuckerfahrikation hekannt gemacht", fiigt, iiber ihr geplantes Nach
kommen sprechend, hinzu: "VergiB ein Flaschchen Kartoffel-Syrup 
und Kartoffel-Zucker nicht, man ist hier sehr neugierig darauf" 5) und 
erinnert am 24. Mai nochmals "Mitzubringen ein Fliischchen Syrup und 
eine Schachtel Kartoffelzucker" 6); am 3. Juni, da nun CHRISTIANE 
wirklich ahreisen soll, mahnt er jcdoch vorsorglich "Da der (wahre) 
Zucker hier so theuer ist wie der (nach einem friiheren Briefe sehr kost
spielige) Caffee, so hringe dir auch welch en mit" 7). 

Was das oben erwahnte Privilegium DOBEREINERS anbelangt, So 
wurde (lieses wirklich erteilt und Schreiber dieser Zeilen hat das Original 
vor langeren Jahren bei einem kleineren Berliner Antiquar vorge£unden, 
der nicht mehr anzugeben wul3te, wann und wie er in dessen Besitz 
gelangt war. Es besteht aus vier Klein-Folio-Seiten amtlichen Papieres 
(mit dem Wasserzeichen von 1811), deren zwei erste allein beschrieben 

1) Werke IV, Bd. 23, S. 13. 2) Ebenda III, Bd. 4, S. 284. 
3) Ebenda S. 288, 292. 4) Werke IV, Bd. 23, S. 444. 
5) Ebenda S. 15, 16. 6) Ebenda S. 444. 
7) Ebenda S. 36. - Die namlichen Stellen s. in GOETHES Briefwechsel mit 

seiner Frau, ed. GRAEF: Bd. 2, S. 222 ff. Frankfurt 1916. 
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sind und lautet wortlich wie folgt: "Von Gottes Gnaden Wir, CARL 
AUGUST Herzog zu Sachsen, bekunden und bekennen hiermit: Demnach 
Wir, auf unterthaniges Nachsuchen des Professors JOHANN WOLFGA"NG 
DOBEREINER, zu Jena, in Gnaden die Entschliel3ung ge£al3t, demselben, 
zu Anlegung und Betreibung einer Fabrik der Zuckerbereitung aus 
Starke oder Kartoffeln, ein unentgeltliches Privilegium dergestalt zu 
ertheilen, daB binnen zwey Jahren Niemanden, auBer wer bis anjetzt 
schon die Concession erlangt gehabt, eine ahnliche Fabrik in den Weimar
und Jenaischen L<mden zu errichten, vergonnt, jedoch die Fabrikation 
<lieses Stiircken-Zuckers in der eigenen Haushaltung freygelassen seyn 
soll; als ist hieriiber gegenwartige Concessions-Urkunde unter Unserer 
eigenhandigen Unterschrift auch beigedriicktem Fiirstlichen Insiegel 
ausgefertigt worden. So geschehen und geben Weimar am 8. September 
1812. CARL AUGUST nl. p. (Folgt das herzogliche Siegel, Relief in Papier.) 

Der Inhaber erfreute sich aber dieses Privilegiums nicht einmal 
wahrend der beiden ihm vorbehaltenen Jahre, denn die zu Tie£urt er
iiffnete Fabrik, iiber deren Einrichtung und Arbeitsweise naheres nicht 
bekannt geworden ist, muf3te schon 1813, nach dem Sturze NAPOLEONS 
und der Au£hebung dcr Kontinentalsperre, zugleich mit fast samtlichen 
deutschen Riibenzucker-Fabriken, ihren Betrieb dauernd einstellen 1). 
Das Interesse am Zucker verlor indessen auch DOBEREINER zeitlcbens 
nicht; noch 1828 berichten GOETHES Tagebiicher iiber seine Versuche 
"den saUl'en Saalwein durch kohlensaures Natron und Zucker in heftig 
moussirenden siif3en Champagner zu verwandeln!" 2) 

32. ZUI' Geschichte des Vakuum-Appal'ates 3). 

Wie ich in meinem Aufsatze iiber die Geschichte des von HOWARD 
prfundenpn Vakuum-Apparates mitteilte 4), war der erste deutsche 
Zuckerfabrikant, der ihn anschaffte und im laufenden Betriebe benutzte, 
~o viel man bisher weil3, AUGUST HELLE in Magdeburg, und zwar 1831 
oder 1832. In dem schonen und sehr lesenswerten Buche "I. G. NATHU
SIUS, ein Pionier der deutschen Industrie" erwahnt nun die Verfasserin, 
ELSBETH VON NATHUSIUS 5), o.al3 I. G. NATHUSIUS (1760-1835), der 
bereits 1813 mit den von ihm angebauten 11 000 Ztr. Riiben die Er
zeugung von Riibenzuckpr in Althaldensleben begann, vermutlich schon 
1816 in seiner Fabrik "einen groBen Dampfapparat und eine neue Vor
richtung zum Sieden des Zuckers bei vermindertem Luftdrucke" ein
flihrte; einige nahere Angaben hieriiber veroffentliohte kiirzlich H. 
SCHROHE 6 ) in seiner Abhandlung "Der erste Vakuumapparat in Deutsch-

1) Werke III, Bd. 4, S. 415; Briefe: Ed. SCHADE. S. 36. 
2) Ebenda III, Bd. 2, S. 244; Eintragung yom 12. Juli. 
') Chemiker·Zeit. 1916, S. 945. 
~) Chemiker·Zeit. 1912, S. 981 ff., 1021; Abhandl. u. Vortrage. Bd. 2. S. 395. 
5) S. 170 u. 207. Stuttgart 1915. 6) Zeitschr. Zuckerind. S. 751. 1916. 
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land im Jahre 1816" auf Grund der eingehenden, leider nur unvoll
standigen (oder unvollstandig erhaltenen) Aufzeichnungen von NATHUSIUS 
selbsP), die anscheinend im Sommcr 1814 und, soweit sie das Vakuum 
betreffen, im Februar 1820 niedergeschrieben sind. 

Es ergibt sich aus diesen folgendes 2): Nach dem Pariser Frieden 
von 1815 empfing NATHUSJUS Berichte iiber das in England zu ver
schiedenen industriellen Zwecken eingefiihrte Kochen mit Dampf (statt 
auf freiem Feuer) und liber die Benutzung der Luftpumpe bei der Zucker
raffination; er machte zunachst Versuche im kleinen und erhielt aus 
rohem Riiben- und Rohrzucker durch Kochen mit Dampf in offener 
Pfanne 15-20% mehr und dabei besseren und wohIschmeckemleren 
\VciBzucker, als auf freiem Feuer. Daraufhin IieB er einen groBen Apparat 
bauen, "der taglich den Saft von 200 Ztr. Riiben zu Rohzucker koch en 
und zugleieh raffinieren sollte" und 4-5000 Taler kostete; die erste 
(offene) Pfanne hielt aber nicht etand, weil die Bleche nur verlotet 
waren, und die zweite "aus sehr starkem Kupfer geschmiedete, mit sohr 
starkem Doppelboden" muBte wegen ganz ungeniigender Mengen
leistung, sowie aus manchen anderen Griinden, nach 5 Monaten auBer 
Betrieb gesetzt werden. Urn nun auch die Luftpumpe nicht unversucht 
zu lassen, und zwar "gleich im groBen", sandtc NATHUSIUS einen Sach
verstandigen nach England, dem es gelang, den Apparat einige rage 
lang in Gang zu sehen, sowie Abschrift dC'r Pat.ente und aIle Zeichnungen 
fiir 30 f£ zu crwerben "und nun wurde sofort ein solcher Apparat erbaut". 
Da aber dic "fortwahrend in Gang zu haltende Luftpumpe die Kraft 
von zwei starken Menschen erforderte, die jede halbe Stunde abgelost 
werden muBten", Verluste durch oftes Dberkochen sich nicht vermeiden 
lieBen, und noch manche andere Dbelstande zutage traten, so war der 
MiBerfolg ein ganzlicher. N ATHUSIUS trostete sich liber ihn mit der 
(irrigen!) Annahme, "daB es in England auch nicht besser gegangen, ... 
und die Luftpumpe zum Zuckerkochen wieder aufgegeben sci" und teilt 
seinen "mil3lungenen Versuch" in voller Aufrichtigkeit mit, "um Andere 
zu warnen" 3). 

Die Ursachen, die einen Erfolg des kiihnen Unternehmens ver
eitelten, Iiegen klar genug zutage. Vor allem war der "Sachverstandige", 
- er hieB NEUBAUER 4) -, ein Schwindler, dem der selbst unbedingt 
offene, gerade und uneigenniitzige NATHUSIUS leider zum Opfer fiel, 
und hierbei in mannigfacher Hinsicht ganz ungeheure Verluste erlitt. 
Es bleibt durchaus fraglich, ob NEUBAUER in London wirklich das 
VakuUIU mehrere Tage im Gange beobachten konnte,.5), und der Verdacht 
ist gerechtfertigt, daB dC'r Betrug an NATHUSIUS schon mit der Ver
rechnung der 30 Ie fiir die Abschriften der Patente und die ZC'ichnungen 
begann, urn so mehr als bcide iiber Einrichtung und Betriebsweise des 
--------

1) Ebenda S. 757 ff., 763. 2) Ebenda S. 764. 3) Ebenda S. 766 ff. 
4) ELSBETH v. NATHUSIUS: a. a. O. 5) SCHROHE: S. 756. 
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Vakuums nul' ganz Diirftiges verraten und sieh gerade iiber wichtige 
konstruktive Einzelheiten vollig ausschweigen 1), - wie dies auch die 
heutigen Patentschriften nach Moglichkeit zu tun pfleger. Ein weiterer 
groBer Fehler war es, an Hand solcher unzureiehender Untel'lagen und 
angesiehts des damaligen Zustandes del' einheimisehen Maschinen
industrie, selbst einen derartigen Apparat bauen zu wollen, und zwal' 
unter Verzieht auf die Dampfmasehine 2), vielleieht sogar (wie das aueh 
spateI' noeh geschah und wie die schleehtcn Erfolge del' Dampfkoch
pfanne, sowie die Mitteilungen betreff des Dberkochens vermuten lassen) 
unter Beibehaltung del' Beheizung mit freiem Feuer. 

So bewunderungswert also auch Einsicht und Wagemut dcs urn 
Riibenzucker-Fabrikation und Raffination gleich verdienten NATHUSIUS 
bleiben 3), so kann man doch keinesfalls, wie dies H. SCHROHE tut, die 
Ansicht aussprechen, "NATHUSIUS war also wohl in Deutschland del' 
Erste, dcr mit dem Vakuum al'beitete"4); del' "klagliehe MiBerfolg 
mit seinem Vakuumapparat, del' eine vollige MiBgeburt gewesen zu 
sein scheint" 5) war kein "anfanglicher" 6), und es ist zwar zutl'effend, 
daB "ein voller Erfolg des Vakuums in Deutschland ... einer spatel'en 
Zeit vorbehalten blicb"7), abel' nieht in dem Sinne, als hatte NATHUSIUS 
schon einen teilweisen verzeiehnet: denn seinem eigenen Bel'iehte 
gemaB el'reichte er gar keinen, nahm selbst auch keinen in Anspruch. 
gab seine Versuche, die er als aussiehtslos ansah und als abschreckendes 
Beispiel hinstellte, ganzlieh auf, und hat also zwar einige ergebnislose 
Proben mit seinem Vakuum angestellt, nich t abel' mit ihm "ge
arbeitet". Dies zu tun blieb vielmehr, wie angegeben, AUGUST HELLE 
vorbehalten. 

DaB NATHUSIUS mit dem Vakuum endgiiltig abgeschlossen hatte, 
und keine Hoffnung mehr an dessen Erfolg kniipfte, geht ferner aus del" 
Tatsache hervor, daB er in spateren Jahren, auch als er die Riiben
vcrarbcitung 1820 endgiiltig einstellte und nur mehr Raffination betrieb 8), 
nicht wieder auf seinen Apparat zuriickgriff und daB sein "tiichtigel' 
Mitarbeiter und Gehilfe", del' Chemiker LOHMANN, dessen Namen 
H. SCHROHE ebenfalls anfiihrt9), als er die bei NATHUSIUS iiblichen 

1) SCHROHE: S. 755, 756. Auch was THOMSO!'O, wie ich in meinem Aufsatze 
ausfiihrte, 1816 in seinen Ann. of philos. veroffentlichte, ist au Berst nichtssagend; 
daB er hierbei (im September-Hefte) des Ablebens HOWARDS nieht gedenkt (wie 
H. SCHROHE S. 755 hervorhebt), ist fiir aile .Faile sehr begreiflieh, da HOWARD erst 
am 27. September 1816 starb. 

2) Ebenda S. 756. 
3) S. hieriiber ebenda S. 762 ff., 767 ff. 
4) Ebenda S. 754. 
5) Ebenda S. 754. 6) Ebenda S. 754. 7) Ebenda S. 757. 
8) Ebenda S. 768. Mit der Ansicht, die Riibenvcrarbeitung als letztcr auf

gegeben zu haben, war NATHUSIUS im Irrtume, s. meine .Festschrift von 1900, S. 2. 
9) SCHROHE: S. 768. 
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Arbeitsweisen 1818 in einem treffliehen Buche eingehend besehrieb1), 

der Episode mit dem Vakuum nieht einmal Erwahnung tat. 

33. Die Entwicklung der Zuckerindustrie 
1888-1913 2), 

Wie aIle ubrigen landwirtsehaftliehen Industrien, so· hat aueh die 
fiir die Provinz Saehsen ganz besonders bedeutungsvolle Zuekerindustrie 
wahrend des letzten Vierteljahrhunderts weitgehende Wandlungen er
fahren, zu den en teils landwirtsehaftliehe und teehnisehe Beweggriinde 
Veranlassung ga.ben, teils nationalokonomisehe und handelspolitisehe. 
Auf letztere braueht die vorliegende kurze Darstellung nur insoweit 
einzugehen, als es des allgemeinen Zusammenhanges halber notwendig 
erseheint, urn so mehr als der Zuck.erhandel den Gegenstand einer be
sonderen Abhandlung dieser Festnummer bietet; aber aueh erstere 
sollen nicht etwa in allen Einzelheiten ihrer Entwieklung jene Erorterung 
finden, die in einer fur den Faehmann bestimmten Beschreibung un
erlaf3lieh ware, vielmehr wird es geniigen, nur den Verlauf der Haupt
richtlinien anzudeuten. Vollige Vertrautheit mit den Grundlagen 
der Zuckerindustrie ist ja bei einem Leserkreise, wie dem der "Magde
burgisehen Zeitung " , ohnehin vorauszusetzen. 

l. 
Getreu der Lehre ACHARDS, der gemaB der Zucker auf dem Felde 

erzeugt, in der Fabrik aber nur ausgezogen wird, riehtete die Industrie 
auch schon vor 25 Jahren ihr Hauptaugenmerk auf die Gewinnung 
solcher Riiben, die mogliehst reiehlichen Ertrag mit mogliehst giinstiger 
Beschaffenheit verbinden, sowie auf die Ermittelung der Wege, die es 
gestatten, derartige Sorten auf billigste und sieherste Weise im GroB
betriebe zu verwerten. Neben zahlreichen hervorragenden Prak.tikern 
und Gelehrten des In- und Auslandes widmete sieh der Lasung der 
einschlagigen Aufgaben gerade von jener Zeit an mit stetig steigendem 
Erfolge die "Bernburger Versuehsstation" und es ist daher als geschicht
liche Merk.wiirdigkeit zu erwahnen, daB diese Station deshalb in Anhalt 
ins Leben gerufen wurde, wei 1 der damalige "Verein fiir Riibenzuck.er
industrie" glaubte, von ihr keinerlei Vorteil oder Erfolg erwarten zu 
diirfen, wahrend der "Landwirtschaftliche Zentralverein der Provinz 
Saehsen" nieht nur die Niitzlichk.eit, sondeI'll sogar die Berechtigung 

1) Uber den gegenwartigen Zustand der Zuckerfabrikation in Deutschland. 
Magdeburg 1818; 158 S. NATHUSIUS, dem das Buch gewidmet ist, scheint dem Verf. 
aIle seine Erfahrungen, Zahlenangaben, Aufzeichnungen usf., zur Verfiigung ge· 
stcIIt und vieIleicht gcradc deshalb die geplante Herausgabe cines eigencn Werkes 
spater aufgegeben zu haben. 

2) Sonder.Abdruck aus der Kaisernummer der Magdeburgischen Zeitung, 
15. ,Juni 19I!l. 
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ihrer Errichtung bestritt, - woraufhin die preuBische Regierung die 
an sie gestellten Ansuchen abschlagig beschied! 

Fast unzahlig sind die Arbeiten liber die Fragen nach der Eignung 
der BOden fUr den Rlibenbau, nach der MogIichkeit seiner Ausdehnung 
und Wiederholung, nach den besten Anbauverfahren und Anbaugeraten, 
nach den passendsten Standweiten, nach den richtigsten Methoden des 
Verziehens und Behackens und nach der zweckmiWigsten Diingung; 
ohne die ungeheure Miihewaltung tausend fleiBiger Hande und Geister 
zu unterschatzen, darf man als wertvoIlstes Ergebnis wohl die Erkenntnis 
bezeichnen, daB aIle diese Fragen sich einer allgemeinen Beantwortung 
liberhaupt nicht fahig erweisen und daB die Ermittelung der im Ei nz el
falle zutreffenden nur unter Berlicksichtigung der besonderen ortlichen, 
meteorologischen und wirtschaftlichen Verhaltnisse moglich ist, deren 
saehgemaBe Erforschung freilich in den meisten Fallen neue langjahrige 
Versuche seitens bewahrter Hand voraussetzt. Betreffs der Diingung 
sei erinnert an die Streitigkeiten liber Tief- und Kopfdlingung, sowie liber 
die ortliche und zeitliche Zulassigkeit gewisser Diingemittel, ferner an 
die unlibersehbare Reihe der Versuche mit Kaliumsalzen aller Art, 
Phosphaten (Superphosphat, Thomasmehl ... ), Stickstoffverbindungen 
(Nitraten, Ammoniaksalzen, Stickstoffkalk, Kalkstickstoff), Kochsalz, 
Kalk und Gips, Stalldiinger, Jauche und schlieBlich "katalytischen 
Substan:ten", - teils fiir sich, teils in wechselseitigem Verbande nach 
allen Regeln der Kombinationsrechnung angewandt! Klarheit schufen 
auch hier, und zwar vornehmlich erst in den letzten Jahren, die griind
lichen wissenschaftlichen Arbeiten der Versuchsanstalten liber die Er
nahrungsverhaltnisse, den Nahrstoffverbrauch und den Stoffwechsel 
der Riibe im ersten und zweiten Wachstumsjahre, sowie liber dic gleich
zeitigen Einfliisse der samtlichen Wachstumsbedingungen und liber 
die Bedeutung ihres Zusammenwirkens; die jahrelang von vielen "Prak
tikern" verlachten "Topfversuche" haten in allen diesen Hinsichten 
Ergebnisse wertvollster Art gezeitigt. Sehr wichtig ist auch die im Ver
laufe dieser Untersuchungen gefestigte Erkenntnis, daB die Wirksamkeit 
aller Diingemittel in hohem Grade von den biologischen Verhaltnissen 
(der Mikroben-Flora) der Boden abhangt, von ihrer chemischen Reaktion 
(die nicht ungewohnlich sauer oder alkalisch sein darf), sowie von ihrer 
meehanischen Beschaffenheit, - weshalb letztere eingehende Beachtung 
erfordert, namentlich hinsichtlich genugender Durchliiftung und Wasser
bindung; spielt doch reichliche Wasserzufuhr eine ausschlaggebende 
Rolle fiir die Entwicklung der Riibe und es steht noch frisch in aller 
Erinnerung, wie der auBergewohnlich trockene Sommer des Jahres 1911 
gerade in Mitteldeutschland nicht nur die Ackerertrage in unerhortem 
MaBe beeintrachtigte, sondern auch die Beschaffenheit der Rube, diese 
hauptsachlich durch Anhaufung der sog. "schadlichen Stirkstoffsub
stanzen". Derlei tiefgreifende Einflusse der meteorologischen Verhaltnisse 
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mach en sich, wie jetzt zweifellos feststeht, in viel mannigfacherer und 
verzweigterer Weise geltend, als man ehedem voraussetzte, und sind u. a. 
auch ausschlaggebend fur die Verteilung und Anhaufung der Aschen
bestandteile in Wurzeln und Blattern. Die schon fruh gewonnene Dber
zeugung, da/3 der Zucker im Rubenblatte unter dem Einflusse des Sonnen
lichtes (richtiger der Sonnenenergie) gebildet werde, besteht allerdings 
auch noch heute zu Recht, und dem ehemals beliebten Entfernen des 
wesentlichen Assimilationsorganes durch "Abblatten" wird daher kein 
Einsichtiger mehr das Wort reden; welche nahere Bedeutung aber Form, 
Entfaltung und Oberflachenentwicklung der Blatter besitzen, wie der 
Zucker im Blatte entsteht, in die Wurzel abgeleitet und dart angehauft 
wird, daruber gehen die Meinungen noch weit auseinander. Meteoro
logische Einflusse sind vermutlich auch entscheidend fUr das sog. Auf
schie/3en der Rube, das durch Starung der regelma/3igen Vegetation 
wenn nicht bedingt, so doch ausgelast zu werden scheint. 

Unter den sehr zahlreichen pflanzlichen und tierischen Feinden der 
Riibc spielen gliicklicherweise die allermeisten nur in einzelnen Jahren 
und an einzelnen Orten eine hervorragende Rolle, so da/3 die betracht
lichen Schaden (z. B. die durch Blattlause) immerhin im ganzen nur als 
yoriibergehende anzusehen sind. Von dauernder und leider immer noch 
zunehmender Bedeutung erweisen sich hingegen die Verursacher der 
eigentlichen "Riibenmiidigkeit", die N ematoden, an deren Erforschung 
und Bekampfung hervorragende Farderer der Landwirtschaft eine Un
summe schwierigster beharrlicher Arbeit gewandt haben. Von gra/3ter 
Wichtigkeit ist es, die Verschleppung der Nematoden durch Riibenerde, 
durch Schlamm der Absatzteiche usf. zu vermeiden, wozu in letzterer 
Hinsicht ein sehr einfaches Mittel geniigt, namlich die Einhaltung einer 
bestimmten geringen Alkalitat; frisch befallenen Ackern ist in vielen 
Fallen durch bestimmte Kulturmethoden (z. B. friihzeitiges hcrbstliches 
Flachpfliigen) aufzuhelfen, sowie durch sehr reichliche Kali- und Voll
diingung; bei bereits stark verscuchten Feldern, die in der Regel keinen 
gro/3en Umfang haben werden, bleibt aber als letztes Mittel nur die 
freilich kostspielige, umstandliche und genauester Dberwachung be
diirftige Fangpflanzenmethode. - Was die als Wurzelbrand, Herzfaule 
und Trockenfaule bekannten Krankheiten betrifft, so schrieb man ihnen 
die mannigfaltigsten Ursachen zu und suchte sie demgema/3 auch auf die 
verschiedenste Weise zu bekampfen; als wahrscheinlich darf man es 
ansehen, da/3 die Mikroben (z. B. der viel berufene Pilz Phoma Betae) 
nicht der Anla/3, sondern Begleit- oder Folgeerscheinungen der Krank
heiten sind und da/3 deren eigentliche Ursache auf Schwachung der 
Indivi.duen beruht, die in erster Linie ungeeigneter mechanischer Be
schaffenheit des Bodens zuzuschreiben ist, weiterhin aber auch def Mit
wirkung mangelhafter chemischer sowie nachteiliger meteorologischer 
Verhaltnisse. 
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Der Rubenzuchtung hat die Erkenntnis yon der Wichtigkeit der 
Individualauslese und der ]<'amilienzucht vollig neue Bahnen gewiesen 
und sie zu ungeahnten, in der ganzen Welt anerkannten Fortschritten 
befahigt, nicht nur in bctreff des mittleren Zuckergehaltes der Ruben, 
der 1888 rund 14% erreichte, zur Zeit aber etwa 18% betragt, sonriern 
auch hinsichtlich der Vereinigung hoher Zucker- und Gewichtscrtrage; 
diese stehen nicht in dem ehemals angcnommcnen scharfen Gegensatze, 
lassen sieh vielmehr in recht weitem Mafie vereinigen, und dies erwiesen 
zu haben ist ein groBer Erfolg des eingehenden Studiums der "Kor
relationen", das auch uber andere hochst wichtige Zusammenhange 
Licht zu verbreiten beginnt, z. B. uber die zwischen spezifischem Gewicht, 
Trockensubstanz, Zucker- und Invertzuckergehalt def Rube, uber die 
zwischen chemischen Eigenschaften, anatomischer und histologischer 
Beschaffenheit, Festigkeit der Struktur u. dgl. mehr. An die Vervoll
kommnung des Anbaues und der Bchandlung der eigentlichen Samen
ruben und der sog. Stecklinge kann hier nur erinnert werden, ebenso 
auch an die vegetative Vermehrung, an das Pfropfen und Teilen, sowie 
an die wichtige Entdeckung der Mehrjiihrigkeit der Rube. Was den 
Riibensamen anbelangt, so bleibt es zweifelhaft, ob in derTat die Methoden 
der Praparation, Impragnation, Desinfektion, Beizung, Quellung, Vor
trocknung, Sehalung uSW. allgemein den Nutzen bieten, den ihnen die 
Befiirwoner zuschreiben und der in einzelnen Fallen fiir erwiesen er
achtet wird; ungeklart sind auch noeh die Fragen nach der Bedeutung 
der groBen und kleinen Knauel. naeh der geeignetsten Wertbestimmung, 
und nach del' Ermittelung wirklich allgemeinverlal3licher und zutreffender 
Handelsnormen. - Dber all den erwahnten Errungensehaften darf indes 
nicht verges sen werden, daB bei del' Rube wahre Erbfestigkeit del' 
wertvollen Eigenschaften in dem Sinne, daB diese auch ohne fortgesptzte 
sorgsame Auslese und Ziiehtung bewahrt blieben, bisher nicht oder doch 
nur in sehr geringem MaIle erzielt werden konnte; wie weit hier die An
wendung der MENDELschen Gesetze weitere Fortschritte anzubahnen 
vermag, liBt sich augenblieklich noeh nicht absehen. 

2. 

Infolge des durchaus begrundeten Bestrebens, die Dauer der Riiben
verarbeitung tunlichst einzuschranken und den Betrieb womoglich 
schon vor Weihnachten zu beendigen, haben die Verfahren zum Ein
mieten der Rube nicht mehr ganz die fruhere weitgehende Bedeutung, 
um so mehr, als sich die Ergebnisse der Ziichtung auch hinsichtlich der 
Haltbarkeit der Rube in erfreulichem MaIle bemerklich machen. Da 
aber unter ungiinstigen Bedingungen Zuckergehalt und Reinheit der Rube, 
namentlich der irgendwie verletzten, doeh erheblich zuriickgehen konnen 
und jede Fortdauer cler Lebenserscheinungen mit Veratmung von Zucker 
verbunden ist, so bleibt es fiir aIle FaIle erforderlich, der Aufbewahrung 
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groBte Aufmerksamkeit zu widmen und den Einfliissen ortlicher und 
klimatischer Verhaltnisse sorgsam Rechnung zu tragen. 

Die Heranschaffung und Beforderung groBer Riibenmengen ist durch 
allgemeine Einfiihrung der Riibenschwemme auBerordentlich erleichtert 
worden und ware ohne diese in vielen Fallen gar nicht mehr ausfiihrbar; 
zum Heben der Riiben hat sich die sog. Mammutpumpe trefflich bewahrt, 
auch begiinstigt sie zugleich griindliche Reinigung; dieser dienen ferner 
verbesserte Waschmaschinen, namentlich Quirlwaschen, und der ehe
malige Widerstand gegen die Abscheidung erheblicher Prozentsatze an 
k.leinen Riiben und Riibenschwanzen hat aufgehort, seitdem man lernte, 
solche weiterhin in passender Weise zu verwerten oder dem Betriebe 
wieder zuzufiihren. - Das Verwiegen der Riiben erfolgt fast ausschlieBlich 
mittels automatischer Wagen und ergibt, wenn es gebiihrend iiberwacht 
wird, die zur Beurteilung des Betriebes unentbehrliche genaue Ziffer 
der wirk.lichen Riibenverarbeitung. 

Zur Saftgewinnung bedient sich die weitaus iiberwiegende Anzahl 
der Fabriken nach wie vor der Diffusion, die aber wichtige Verbesserungen 
erfahren hat, u. a. durch Vervollk.ommnung del' Schneidemaschinen und 
Schnitzelmesser, durch Einfiihrung der sog. heiBen Arbeit nach ver
schiedenen Methoden, der Druck.luftentleerung, und der Riick.fiihrung der 
Abwasser, fiir die mehrere teils einfache, teils verwickeltere, in ihren 
Erfolgen von den ortlichen Bedingungen abhangige Arbeitsweisen aus
gebildet wurden. Die neueren Saftgewinnungsverfahren, Z. B. das Briih
verfahren, die PreBdiffusion, die Briihdiffusion uSW., bieten fraglos unter 
gewissen Umstanden nach mehr als ciner Richtung hin sehr merk.liche 
Vorteile; die anfangs von manchen Seiten vorausgesagte rasche und 
allgemeine Verbreitung fanden sie aber bisher nicht, jedenfalls weil sich 
der Nutzen doch nicht als so leicht erzielbar, so groB und so sicher heraus
stellte, wie man zunachst angenommen hatte. Als voUig irrtiimlich er
wies sich die mit groBer Kiihnheit aufgesteUte und mit erstaunlicher 
Leichtglaubigkeit hingenommene Behauptung, das Briihverfahren liefere 
sog. Dberzucker, dessen Vorhandensein in der Rube man vordem nicht 
erk.annt, oder den man bei der iiblichen Diffnsionsarbeit unbemerk.t 
verloren habe, hauptsachlich infolge bak.terieller Zersetzungen besonderer 
Art; weder die Nachprufung im Vtboratorium, noch die im groBen ver
mochten irgendeinen Wahrheitsbeweis fur derlei Angaben zu erbringen, 
die schlieBlich auch der Erfinder selbst der Vergessenheit anheim geben 
muBte. Ohne Zweifel haben iibrigens das Bruhverfahren sowie die 
iibrigen neuen Methoden befruchtend auf die alteren gewirk.t und sie zu 
erhohter Aufmerksamkeit und gesteigerter Tatigk.eit angeregt. 

Die yom Saft befreiten Schnitte, deren Einlagerung fruher auBer
ordentlich hohe Verluste an Masse und Nahrstoffen bedingte, werden 
gegenwii.rtig seitens fast aller groBeren Fabrik.en ihrem voUen Werte nach 
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nutzbar gemacht, indem man sie in zweck;entsprechenden Pressen griind
lich entwassert und sodann entweder fiir sich oder gemeinsam mit Melasse 
trock;net, sei es mittels Feuergasen oder Abgasen, sei es mittels Dampfes; 
je nach den gegebenen Bedingungen haben sich die versehiedenen Ver
fahren hinsichtlich Besehaffenheit und Haltbark;eit des Trock;engutes 
sii.mtlich in annahernd gleicher Weise bewahrt; doeh wird von manehen 
Seiten der mit Dampf getrock;neten Ware der Vorzug zugesprochen. 
Fiir gewisse Zweck;e erweisen sich die sog. Zuck;erschnitzel als besonders 
vorteilhaft; die Voraussetzung, dail sie unter allen Umstanden den 
iibrigen Sorten weitaus iiberlegen seien, hat jedoch die Praxis nicht 
bestatigt. Jedenfalls ist die Einfiihrung der Schnitzeltrock;nung eine 
der sehonsten Errungenschaften der Industrie und erhalt dem National
vermogen hohe Summen, die vordem ganzlich veri oren gingen; von ahn
licher Wichtigk;eit diirfte binncn kurzem das Trock;nen der Riiben
blatter und -Kopfe werden, das schon jetzt vielcrorts mit bestem Erfolge 
betrieben wird. 

Zur Reinigung der nach Moglichk;eit von Piilpe befreiten und gehorig 
vorgewarmten Rohsafte dienen nach wie vor Kalk und Kohlensaure 
oder aueh sehweflige Saure, da sich von der Unzahl sonstiger vorge
schlagener Hilfsmittel auch nicht ein einziges wirklich bewahrt hat. 
Der Kalk, der aus reinem Kalkstein bei nicht iiberhoher Temperatur 
gleichmailig gebrannt werden soli, wird entweder in Gestalt von Kalk
mileh oder von Trockenkalk beniitzt; beide Formen bieten bestimmte 
Vorziige, die aber nur dann zutage treten, wenn die Seheidung mit aus
reichenden Mengen Kalk so erfolgt, dail dieser bei richtiger Temperatur 
geniigend lange auf den Saft einzuwirken vermag. Die Ausfallung des 
Kalkes erfolgt durch ein- oder zweimalige Saturation mit Kohlellsaure, 
schwefliger Saure, oder Gemischen beider Sauren, und erfordert, namentlich 
wenn sie "kontinuierlich" geschehen soll, groile Aufmerksamk;eit betreffs 
der Alkalitaten. Obwohl aile fiir das Gelingen von Scheidung und 
Saturation ausschlaggebenden Umstande durch zahlreiehe und sorgsame 
Arbeiten eingehend erforscht und genau bekanllt sind, laufen doch an 
wenigen Stellen des Betriebes immer noch so viele folgenschwere Fehler 
unter, wie bei der Saftreinigung; da die Knochenkohle, mit der man sie 
einstens wieder gut machte oder doch gutzumachen glaubte, langst aus 
den Rohzuckerfabriken verschwunden ist, andere Hilfsmittel aber, 
wie z. B. starkeres Sehwefeln des Dicksaftes u. dgl., als unsichere und nicht 
immer unbedenkliche anzusehen sind, so treten dann im weiteren Verlaufe 
der Arbeit oft sehr unangenehme Miilstande zutage, zu deren argerlichsten 
das Verschmieren der Filterpressen gehort. Bei regelmailigem Betriebe 
miissen diese stets feste und gleichmailig harte Schlammkuchen liefern, 
die sich rasch und vollstandig auslaugen lassen; den als Diingemittel 
sehr wertvollen Schlamm kann man, fiir sich oder mit Wasser ange
mischt, mittels geeigneter Pumpen selbst auf weite Entfernungen in 

v. Lippmann, Beitrage. 19 
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die Schlammteiche driicken und aus diesen spater durch Hebewerke 
oder Mammutbagger wieder zutage fordern. 

Da die Erfahrung bewiesen hat, daB ganz klare Safte bei der ferneren 
Verarbeitung die groBten Vorteile bieten, laBt man den Diinnsaft durch 
Sandfilter oder sog. mechanische Filter laufen, bevor man ihn der Ver
dampfung zufiihrt. Diese hat seit 25 Jahren hochst bedeutsame Fort
schritte zu verzeichnen, die teils durch die systematischen Versuche 
und Berechnungen der Fachingenieure angebahnt wurden, teils duroh die 
fortgesetzten aufmerksamen Beobachtungen der im Betriebe tatigen 
Technik;er. Auf die Einfiihrung der Vorkocher (Saftkocher) und der 
Benutzung von Briiden zum Anwarmen und Verkochen der Safte, -
Neuerungen, die 1888 noch vielen als iiberkiihn erschienen -, folgte 
jene der Rieselapparate, der ebenso einfachen '" ie wirksamen Verdampfung 
mit niedriger Saftschicht, und der verbesserten Vielkorper, d. h. der auf 
Grund gelauterter Einsichten mit geniigenden und richtig verteilten Heiz
flachen bemessenen, richtig aufgestel!ten und verbundenen, und richtig 
betriebenen. Zahlreicher Vervollkommnungen erfreuen sich auch die 
Luftpumpen und Kondensatoren, doch gehen die neuesten Bestrebungen 
dahin, beide ganz zu beseitigen und die Verdampfung mit hochgespanntem 
Maschinenabdampf in sog. Kletterapparaten vorzunehmen; die sehr kurze 
Zeit, wahrend derer der Saft in diesen verweilt, scheint die Anwendung 
hoher Dampftemperaturen zulassig zu machen, die es ihrerseits wieder 
ermoglichen, die Briiden zu allen iiberhaupt in Frage kommenden 
Anwarm- und Heizzwecken zu verwenden und hierbei ganzlich auf
zubrauchen. Man hofft, auf diese Weise den Dampfbedarf fiir die Ver
arbeitung von 100 kg Riiben, der unter den giinstigsten Verhaltnissen 
bereits auf annahernd 50 kg (entsprechend etwa 6,5% Steinkohle 
von achtfachem Verdampfungsv'ermogen) gesunken ist, noch weiter 
zu vermindern und zugleich durch raumliche Konzentration die 
Warmeverluste auf das auBerste zu beschranken; an Stelle der alteren 
Dampfmaschinen sollen hierbei allmahlich zweckentsprechende Dampf
turbinen treten (sog. Anzapfturbinen), die sich schon bisher in vielen 
Fabrik;en zu Zwecken der elektrischen Beleuchtung und Kraftiiber
tragung auf das Beste bewahrten; Hand in Hand mit allen den Um
gestaltungen der Dampfverwendung gehen natiirlich die der Dampf
erzeugung, doch kann auf die Verbesserungen an Kesseln, Feuerungen, 
Ekonomisern, Kohlen-Kipp- und -Transportvorrichtungen, Schiittel
rinnen, Bunkern, Entaschungen uSW. an dieser Stelle nicht naher ein
gegangen werden. 

Fiir die Verkochung der Safte und Sirupe, die ehemals v'ollig empirisch 
geschah, erwies sich die Aufklarung der Krystallisationsbedingungen, der 
Sattigungs- und Ubersattigungsverhaltnisse, sowie der Einfliisse iiber
groBer Konzentrationen und Viskositaten als von weittragendster 
Bedeutung, denn die an Hand der gewonnenen Erkenntnisse ausge-
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bildeten Verfahren und Kontrollapparate ermoglichten nunmehr, die 
Vorgange beim Kochen zu beherrschen und sie in bestimmter Richtung 
zu lenken; daB diese neuen Bahnen zumeist noch nicht geniigend ge
wiirdigt und noch weniger beschritten werden, liegt teils gerade an ihrer 
Bedeutung, teils aber daran, daB es vielen Fabriken nur sehr allmahlich 
gelingt, sich von der Macht iiberlie£erter Vorurteile zu be£reien; zu diesen 
gehort vor aHem der Glaube an einen hohen Nutzen der sog. "Riick
fiihrung der Ablaufe", von denen der Fiillmasse zuweilen bis 60% ein
verleibt wurden, wahrend man einen weiteren Anteil in den Rohsaft oder 
Scheidesaft zuriickleitete : durch diese Operation soUten die Nachprodukte 
in Erstprodukt "verwandelt" werden, und zwar ganz unabhangig von 
der nicht wohl zu bestreitenden Verschlechterung der Reinheiten! 

Hohe Wichtigkeit fiir die Verarbeitung samtlicher Filllmassen er
langte die Anwendung der "Kristallisation in Bewegung " , die anfangs, 
als jeder bewahrten Erfahrung widersprechend, vollig unverstanden 
blieb, ja fiir "unsinnig" galt, sodann unter mancherlei Abanderungen 
der urspriinglichen V orschriften und Anordnungen aUerorten Eingang 
fand (nicht ohne zahlreiche und haBliche Streitigkeiten I), und schlieBlich 
zur unentbehrlichen Grundlage aUer einschlagigen Verfahren und Appa
rate wurde. Unter ihrem Einflusse verschwanden zunachst die kleinen 
Fiillmassekasten fUr die ersten, sodann die groBeren fUr die zweiten, und 
zuletzt die ganz groBen fiir die dritten Produkte, 'a zumeist auch diese 
letzteren selbst, da eine gute Koch- und Maischarbeit, verbunden mit 
einer sorgsamen Verkochung der Griinsirupe auf Korn, die Gewinnung 
allen Zuckers in Form von zwei Produkten mit Sicherheit ermoglicht 
und zugleich die Verarbeitung del Fiillmassen in billigster, reinlichster 
und raschester Weise gestattet. 

Zum Ausschleudern der richtig vorbehandelten und geniigend ab
gekiihlten Massen dienen gegenwartig Zentrifugen meist sehr bedeutenden 
Fassungsvermogens, teils hangende, teils auf Kugellagern laufende, die 
durch PreBwasser oder durch den elektrischen Strom angetrieben werden 
und untere Entleerung besitzen; nicht gelost ist bisher, trotz vieler 
Versuche, das Problem der kontinuierlichen Zentrifuge. Endprodukte 
der Schleuderarbeit sind einerseits Rohzucker, die stets sorgfaltig gekiihlt, 
abgesiebt und gemischt werden sollten, anderseits Melassen; ihre wich
tigste und naturgemaBeste Verwendung ist die VerfUtterung, bei der sich 
sowohl Melassentrockenschnitzel, als auch Futtermischungen ver
schiedener Zusammensetzung gut bewahrt haben. Die Entzuckerung 
der Melasse, die vor 25 Jahren mit groBer Vorliebe betrieben wurde, 
ist aus den Riibenzuckerfabriken ganzlich verschwunden; Gewinn bringt 
sie nur mehr bei der Massenarbeit der groBen, mit Strontianhydrat 
arbeitenden Anstalten und auch in diesen oft nur dann, wenn mit Hil£e 
rein chemischer Nebenbetriebe gleichzeitig der Stickstoff der Laugen 
in Gestalt von Cyaniden und Ammoniakverbindungen gewonnen wird. 

19* 
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Die noch vor nicht allzu langen Jahren fUr viele Unternehmungen 
sehr bedenkliche Abwasserfrage hat in neuerer Zeit im ganzen an Be
deutung verloren, teils weil weniger Abwasser erzeugt, teils weil die 
erzeugten zum groBen Teile dem Betriebe wieder zugefuhrt werden. 
Wichtiger als das Streben nach bloB~r Reinigung ist das nach moglichst 
vollstandiger Beseitigung der Abwasser geworden, doch lassen sich dieser
halb keinesfalls allgemeine und fur alle Falle in gleicher Weise passende 
Vorschriften geben. 

Die fruher ziemlich verbreitete Arbeit auf weiBe Ware haben die 
weitaus meisten Rubenzuckerfabriken allmahlich aufgegeben und den 
rein en Raffinerien uberlassen, in den en sie auch nur mehr lohnt, wenn sie 
in groBtem MaBstabe und getragen von tuchtiger und glucklicher kauf
mannischer Leitung ausgefUhrt wird. Unter den bedeutsamen Fort
schritten der Raffination sind namentlich zu nennen: die allgemeine 
EinfUhrung der Affination, die Arbeit ohne Knochenkohle, die Benutzung 
leistungsfahiger Zentrifugen zur Brote- und Wiirfelerzeugung, und die 
Vereinfachung der Nachproduktenarbeit durch die neueren Koch- und 
Krystallisationsmethoden. Das "Auswaschverfahren", das bei seinem 
Auftreten in kaum glaublicher Weise uberscha.tzt wurde und u. a. an
geblich prozentweise Mehrausbeuten liefern sollte, hat die gehegten Er
wartungen nicht zu erfUllen vermocht und ist aus den meisten Raffinerien 
wieder verschwunden. 

3. 
Die wissenschaftliche Seite der Zuckerfabrikation erfuhr ihre wichtigste 

und dauerndste Forderung durch Errichtung des "Institutes fiir Zucker
industrie", dessen hervorragende Leistungen in der ganzen Welt an
erkannt sind und auch bei den Verhandlungen der Internationalen 
Kongresse, bei der Aufstellung gemeingultiger analytischer Methoden 
usw., fUhrenden EinfluB errungen haben. Ais Gegensta.nde fortgesetzter 
muhevoller Tatigkeit sind u. a~ zu nennen: die Erforschung der Rube 
und ihrer Bestandteile, z. B. der vielberufenen Raffinose, die Durch. 
arbeitung und Verbesserung wichtiger Untersuchungsverfahren, z. B. 
der Zuckerbestimmung in der Rube mittels Wasser und Alkohol, der 
Inversionsanalyse, der Alkalitatsbestimmung, der Erkennung von sog. 
Saccharin usw. Hieran reihen sich die eingehenden Versuche uber die 
Vorgange bei der Diffusion, Scheidung, Saturation usw., die durchgehends 
unter Verhaltnissen vorgenommen wurden, die sich moglichst denen des 
GroBbetriebes naherten und daher auch fUr dies en sehr wert volle Anhalts
punkte ergaben; ferner die Arbeiten uber bestimmte und sog. un be
stimmte Verluste, die fur die Ermittlung der fabrikmaBigen Ausbeuten 
und Verluste hohe Bedeutung erlangten; endlich die Prufung neuer und 
wichtiger Verfahren im GroBbetriebe selbst, die in vieler Hinsicht ganz
lich unbetretene Bahnen eroffneten und merkwurdige Einsichten er
schlossen. 
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Wenn die Industrie bisher nicht den vollen Nutzen aus allen diesen 
Ergebnissen wissenschaftlicher Forschung gezogen hat, so liegt das 
an einer verderblichen Neuerung, deren wachsende Verbreitung das 
groBte Bedenken erregen muB, d. i. die Anstellung sog. "Kampagne
Chemiker"; nicht nur wird hierbei die Sparsamkeit am denkbar ver
kehrtesten Orte betatigt, sondern diese Einrichtung, die freilich in erster 
Linie die betreffenden Fabriken selbst schadigt, ist aueh ein Ungliick 
fUr die Gesamtheit des Gewerbes, da sic notwendigerweise sein Niveau 
herabdriickt und die begabtesten, am griindlichsten vorgebildeten 
Krafte aus ihm herausdrangt, so daB es schon gegenwartig in empfind
licher Weise an tiichtigem Nachwuchse fehlt. Ein solcher Mangel steUt 
aber die ganze fernere Zukunft der Industrie in Frage! 

4. 

Die wirtschaftlichen Verhaltnisse der Riibenzuckerfabrikation des 
naheren zu erortern, ist, wie schon eingangs hervorgehoben, im Rahmen 
des vorliegenden Aufsatzes nicht beabsichtigt. Nur kurz sei daran 
erinnert, daB 1888 die Verbrauchsabgabe auf Zucker ins Leben trat, die 
das Prinzip der Riibenbesteuerung nach dem Gewichte zunachst durch
brach und bald ganz hinfallig machte. Die Industrie, der es als Dogma 
galt, daB ihr Wohl unlosbar an die Erhaltung der Riibensteuer gekniipft 
sei, widersetzte sich diesem Werdegange auf das .AuBerste, obwohl der 
von 50-60 Millionen bis auf unter 15 Millionen gesunkene jahrliche 
Steuerreinertrag eine griindliche und rasche Reform unabweislich machte; 
nicht nur erzielte sie daher keinen Erfolg, sondern ihr ganzes VerhaIten, 
sowie der weitere, allen ihren Voraussagungen widersprechende Verlauf 
der Tatsachen erschiitterten auch ihre Stellung gegeniiber den Finanz
und Reichsbehorden in nachteiligster Weise. Jedenfalls konnte sie 
gelegentlich spaterer wichtiger Verhandlungen, - es sei nur der Ver
anderung der Steuergesetze und Handelsvertrage, sowie der Briisseler 
Konvention und ihrer Verlangerungen gedacht -, ihre Stimme nicht mehr 
in gleicher Weise und mit gleichem Ergebnisse geltend machen wie 
vordem. Nicht leugnen laBt sich aber, daB auBerdem den EinfIuB der 
Industrie auch ihre innere Zerfahrenheit lahmt, die selbst wieder mit 
wirklichen oder vermeintlichen Sonderinteressen zusammenhangt, sowie 
mit der Nachwirkung der groBen Fehler, die zur Zeit der Ka,rtellbildung 
(1901-1903) von allen Seiten begangen wurden. Die Erneuerung eines 
Kartells ist weder moglich noch wiinschenswert, sehr zu erstreben ware 
aber die Schaffung einer gemeinsamen Organisation, denn angesichts 
der festgegliederten, aIle nur denkbaren Bedarfsartikel umfassenden 
Verbande, der steigenden steuerlichen und sozialen Lasten und Pflichten, 
der rasch zunehmenden Konkurrenz der kolonialen Fabrikation im 
Auslande, und der geringen Aussicht auf baldige und erhebliche Herab
setzung der Verbrauchssteuer zwecks Erhohung des Konsums im In-
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lande, wird die wirtschaftliche Lage der Zuckerindustrie eine immer 
schwierigere. 

Zieht man die Betriebsjahre 1888-89 und 1910-11 (das letzte, 
iiber das abschlieBende Ziffern vorliegen) in Betracht, so geben folgende 
abgerundete Zahlen eine Vbersicht der aIlmiihlichen Entwicklung: 
Anzahl der Fabriken 396 und 345; Hektare Riibenland angebaut 280000 
und 480000; Riiben yom Hektar geerntet 282 und 330 dz; gesamte 
Riibenverarbeitung 7,9 und 15,7 Millionen fonnen; mittlere Riiben. 
verarbeitung einer Fabrik 20000 und 45000 t; gesamte Rohzucker. 
erzeugung 0,95 und 2,5 Millionen Tonnen; mittlere Rohzuckererzeugung 
einer Fabrik 2500 und 7000 t; 100 dz Riiben gaben an Rohzucker 
12 und 16 dz; ein Doppelzentner Rohzucker wurde erhalten aus 
8,4 und 6,3 dz Riiben; der Reinertrag der Steuer belief sich auf 30 
und 173 Millionen Mark, d. i. auf 0,62 und 2,66 Mk vom Kopfe der 
Bevolkerung; der Zuckerverbrauch erreichte 7,2 und 21,2 kg auf den 
Kopf der Bevolkerung, die 49 und 65 Millionen betrug. Als Magdeburger 
Preise wurden 1888 notiert: fiir den Doppelzentner Rohzucker 48 Mk., d. i. 
ohne die Riibensteuer (7,65 dz zu 1,70 Mk., also 13 Mk.) 35 Mk., 
und fiir den Doppelzentner Brotzucker 60 Mk. oder ohne die hierin 
mitenthaltene Riibensteuer (von rund 14,80 Mk. auf 114 kg Rohzucker) 
45,20 Mk. Tm Jahre 191O-111auteten diese Notierungen: fiir Rohzucker 
von 88% 20 Mk. und fiir Brotware 41,70 Mk., d. i. abziiglich der 14 Mk. 
Konsumsteuer 27,70 Mk.; die Preisspannung zwischen I dz Roh. 
zucker von 88% und Brotware, beide ohne Steuer, sank also in Magde. 
burg, den offiziellen Angaben nach, von 10,20 Mk. auf 7,70 Mk., also um 
2,50 Mk., im groBen Durchschnitte aber noch um sehr viel mehr, da an 
anderen Pliitzen fiir Rohzucker oft sehr betriichtliche Aufgelder gezahlt 
werden, wiihrend weiBe Ware nur zu erheblich niedrigeren Preisen ver· 
kiiuflich ist. 

Zum Vergleiche sei erwii.hnt, daB bei Einfiihrung der Riibensteuer 
im Jahre 1839-40 152 Fabriken 220000 t (im Mittel also jede 1450 t) 
Riiben verarbeiteten und im ganzen 12700 t Rohzucker gewannen (im 
Mittel also jede 83 t); 100 dz Riiben ergaben 5,75 dz Rohzucker, und 
zur Herstellung von I dz Rohzucker waren 17,4 dz Riiben erforderlich. 
Der Doppelzentner Rohzucker kostete damals etwa 75 Mk., der Doppel. 
zentner Brotzucker etwa 150 Mk. 



Siebente Abteilung. 

34. Uber den Namen Be[·zelius 1). 

Bei der Durchsicht verschiedener alterer Aufzeichnungen stieB ich 
auf cine von meinem verstorbenen Freunde Pro£. Dr. E. KAUTZSCH, 
dem beriihmten Theologen und Bibeliibersetzer, herriihrende Angabe, 
der gemaB sich bei dem Geschichtsschreiber FLAVIUS JOSEPHUS (gegen 
100 n. Chr.) ein Name BERZELAIOS vorfinde, den man (da in den biblischen 
Schriften "barsil" Eisen heiBt) wortlich "der Eiserne" zu iibersetzen 
hat, und dessen weibliche Form BERZELIA ebenfalls beh;annt sei, da eine 
heilige BERZELIA, nach gef. Bestatigung des H. Geh.-Rates Prof. Dr. 
F. PRAETORIUS, im athiopischen Kalender vorkommt. Es scheint hier
nach fraglos, daB mit diesem Namen auch jener des groBen Chemih;ers 
BERZELIUS in irgendeiner Verbindung stcht und gleichfalls "der Eiserne" 
bedeutet; iiber die Art des Zusammenhanges und die vorauszusetzende 
Vermittlung wissen vielleicht Kenner der schwedischen Namensh;unde 
naheres mitzuteilen oder zu erforschen 2). 

35 .. Ein kleiner Beitrag zur Liebig-BiographieS). 
Eine charakteristische, bisher wohl unbeachtete Mitteilung aUI> 

LIE BIGS Leben enthalt der 1916 erschienene 4. Band des vom "Schwabi
schen Schiller-Vereine" herausgegebenen Werkes "UHLANDS Brief
wechsel" 4), eines Buches, das wohl nur wenigen Berufschemikern in die 
Ha.nde geh;ommen sein diirfte. - Nach dem Tode L. TIE OKS schlug der 
hervorragende Philologe BOEKH dem Kanzler des Ordens pour Ie merite, 
ALEXANDER VON HUMBOLDT, UHLAND als Nachfolger vor, nachdem 
schon 1851 FR. RUCKERT auf ihn, "als deutschen Altertums-Forscher", 
und auf LIEBIG "als ausgezeichneten deutschen Stylisten" hingewiesen 
hatte. Der damaIs 84jahrige HUMBOLDT nahm BOEKHS Anregung mit 
Begeisterung auf, nicht zum wenigsten, weiI UHLAND den Reah;tionaren 
infoIge seines Verhaltens im Franh;furter ParIament von 1848 und nament
Iich wegen seines kiihnen Wortes yom unentbehrlichen "Tropfen demo
kratischen Oles" fUr politisch verdachtig galt; in zahlreichen eigen-

1) Chemiker-Zeit. 1917, S. 429; vgl. auch S. 483 u. 620. 
2) Eine endgii1tige Aufklarung ist bisher (1922) nicht erfo1gt. 
3) Chemiker-Zeit. 1918, S. 157. 
4) Ed. HARTMANN: Bd. 4, S. 73 ff. Stuttgart 1916. 
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handigen Briefen warb HUMBOLDT bei den Mitgliedern der "Friedens
k.lasse", u. a. auch bei LIEBIG, um die so notwendigen Stimmen und hatte 
die Genugtuung, die auBerst schwierige Wahl durchzusetzen und ihre 
Bestatigung durch FRIEDRICH WILHELM IV. zu erlangen. Es erregte 
daher ungeheures Aufsehen, als UHLAND, schon auf das bloBe Gerucht 
hin, die Wahl und auch die gleichzeitig erfolgte zum Mitgliede des bay
rischen Maximilian-Ordens ablehnte, da er nicht fur sich Auszeichnungen 
anzunehmen gesonnen sei, "wahrend Solche, mit denen er in Vielem und 
Wichtigem zusammenging, dem Verlust der Heimat, der Freiheit, der 
burgerlichen Ehre, ja selbst dem Todesurteile verfielen". 

Gelegentlich der vollig fruchtlosen Versuche, UHLAND unter Ver
mittlung HUMBOLDTS, BOEKHS und LIE BIGS (durch seinen Schwiegersohn 
M. CARRIERE) uID.Zustimmen, wird nun auch eines Vorfalles gedacht, 
aus dem hervorgeht, daB bereits die fruhere Wahl LIEBIGS, fur dic HUM
BOLDT als sein wissenschaftlicher Entdeck.er und als Beschutzer seiner 
Jugend mit besonderem Eifer tatig war, gewissen Hindernissen begegnete. 
Auch fur ihn sammelte HUMBOLDT die Stimmen, auf deren jede einzelne 
es ank,am, und hierbei muBte er erleben, daB der groBe Philosoph SCHEL
LING (HEGELS Nachfolger in Berlin) .,sein Versprechen (fur LIEBIG 
einzutreten) wieder zuruck.nahm, weil sein Schwiegersohn, ein Landwirt, 
bittere Klage uber LIEBIGS stink,enden, aber teuren und dabei ganz un
wirk,samen k.unstlichen Guano fuhrte!" - Zwar wurde LIEBIG schlieBlich 
dennoch gewahlt und auch anderen Falles ware sein Nachruhm nicht 
beeintrachtigt worden; aber als Beleg fur das Sprichwort "k.leine Ur
sachen, groBe Wirk.ungen", und weil sich die Welt in dieser Hinsicht 
seither nur wenig geandert hat, ist das an sich unbedeutende Ereignis 
immerhin wert, gek.annt zu werden. 

36. Zum humlertjahrigen Geburtstage Robert Mayers 
(geb. 25. November 1814, gest. 20. Marz 1878)1). 

Als Hochstes, was dem Menschen hienieden zu erlangen beschieden 
ist, bezeichnet SCHOPENHAUER die Fiihrung eines "heroischen Lebens
laufes", der nicht der Verfolgung personlicher Zweck.e, sondern dem 
Dienste einer Idee geweiht ist und daher in einer Welt wie der unserigen 
vollige Selbstverleugnung und unbegrenzte Opferfahigk.eit zur Vorbe
dingung hat; zu den wenigen, denen dieses erhabene Ziel zu erreichen 
vergonnt war, zahlt ROBERT MAYER, der am 25. November 1814 zu 
Heilbronn das Licht des Daseins erblick.te. 

Durch eine Reihe von Veroffentlichungen, die im Laufe der letzten 
Jahrzehnte erschienen 2), sind auch weitere Kreise mit den Schick.salen 

1) Chemiker-Zeit. 1914, S. 1213. 
2) Auch die meinigen, in den Abhandl. u. Vortr. z. Gesch. d. Naturwissensch. 

(Bd. 1, S. 527; Bd. 2, S. 460. Leipzig 1906 u. 1913), sind betreffs der Einzelheiten 
zu vergleichen. 
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und Leistungen R. MAYERS SO verlraut geworden, daB deren ausfuhrlichc 
Schilderung an diesel' Stelle erubrigt. Nur kurz sei daher daran erinnert, 
daB er, in engen und kleinen Verhaltnissen aufgewachsen, den arztlichen 
Beruf erwahlte, dem er zeitlebens treu blieb; daB er seine Fachbildung 
erst im L'1ufe del' Jahre dureh unermudliehen FleW erweitern und auch 
auf andere, dem Mediziner aus del' Zeit um 183;5 meist sehr ferne liegende 
Gebiete ausdehnen konnte, - wobei ihm freilich neben den Vorzugen 
auch die Mangel des Autodidakten fUr immer anhaften blieben; daB sich 
in ihm hohe und bis ins spate Alter vorhaltende geistige Begabung, 
sowie seltene Gemutstiefe, mit groBer Heftigkeit und ungewohnlicher 
Reizbarkeit verband, die zweifellos auf ererbter krankhafter Veranlagung 
beruhte, infolge derer ihn in jungeren Jahren wiederholt (wenn auch 
nur vorii bergehend) Zustande seelischer Storung befielen 1); daB 1'1', 

aus allen diesen Grunden, und als cine fur die ublichen Formen des Kampfes 
um das Dasein uberhaupt viel zu vornehme Natur, ganz besonders hart
nackige Widerstande zu uberwinden und ga.nz besonders schmerzlichen 
Leidenszeiten standzuhalten hatte, bevor es dem schon am Abende des 
Lebens Stehenden beschicden war, sich selbst vom Vorwurfe des GroBen
wahnes und del' Aneignung fremden geistigen Gutes gereinigt, seine Ent
deckung abel', das Werk eines ganzen Daseins, als eine grundlegende 
wissenschaftliche Tat erst en Ranges anerkannt zu sehen. 

Das Wesen diesel' Entdeckung, namlich del' Erhaltung der Kraft, 
- odeI', wie wir heute zutreffender sagen, del' Energie -, und del' 
Aquivalenz ihrer Formen, hat zweifellos mehr als tin bevorzugter Geist 
schon seit den Tagen des Altertums vorgeahnt und in neuerer Zeit 
auch mit mehr odeI' weniger groBer Bestimmtheit verkundigt; abel' teils 
blieben diese Gedanken, und zwar merkwiirdigerweise gerade die der 
Fahigsten, mangels Vcroffentlichung odeI' Verbreitung ohne jeden Ein
fluB, teils fehlte es ihnen an jener Bestimmtheit und Klarheit, die fiir 
die Durchschlagskraft einer Idee cntschcidend bleibt. Ohne daB man 
den Verdiensten einzelner V organger und Zeitgenossen nahe zu treten 
gedenkt, wird daher heute allgemein und ohne Widerspruch zugegeben, 
daB R. MAYER del' eigentliche "Vater" des Gesetzes von del' Erhaltung 
del' Energie ist, insbesonders abel' auch derjenigc, del' zuerst cine maB
gebende zahlenmaBige Beziehung zwischen zwei Formen del' Energic, 
Warme und "Fallkraft" (= Energie del' Lage, potentieller Energie), 
bekanntgab. Die ehemals oft ausgesprochenc Meinung, MAYERS Ent
deckung sei insoferne von minderer Bedeutung, als sie nicht auf Grund 
neuer Experimente entwickelt wurde, ist durchaus hinfallig und zeugt 
von ganzlicher Verkennung geistiger Leistungskraft, denn durch Nach
dcnken uber langst bckannte und fur jedermann offenliegende Daten zu 
einem vollig neuen Schlusse zu gelangen, dessen Moglichkcit bis dahin 

1) Nahere fachmannische Erorterungen iiber die eigentliche Krankheitsge
schichte enthalt die fesselnde Schrift von JENTSCH: J. R. MAYER. Berlin 1914. 
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niemand ersah und des sen Tragweite zuniichst kaum jemand begreift, 
erfordert keinen geringeren Scharfsinn, als das Ausmitteln und Anstellen 
eines wichtigen neuen Versuches; ebensowenig ist es von Belang, daB 
MAYER fUr das mechanische Aquivalent der Warme urspriinglich einen 
weit hinter dem genauen Werte 427 zuriickbleibenden, namlich 365 an
gab, denn er fiihrle seine Berechnung mit Hil£e der zuverlassigsten, 
seinerzeit vorliegenden Konstanten aus, und nur diese, nicht aber die 
Methoden der Ableitung, bedurften einer entsprechenden Verbesserung. 

Esist bekannt, daB eine einzige, zwar schon unzahlige Male gemachte, 
aber niemals weiter verfolgte physiologische Beobachtung, die der auf
fallig hellroten Farbung des venosen Blutes im tropischen Klima, MAYER 
den richtigen Weg zu seiner Entdeckung wies, daB er diese zuerst in 
einem sehr summarisch gehaltenen, inhaltlich unzureichenden, Ja z. T. 
fehlerhaften Aufsatze darlegte, den daher POGGENDORFF nicht mit Un
recht als fiir seine Zeitschrift ungeeignet ablehnte, und daB erst LIEBIG 
1842 die verbesserte und umgearbeitete Abhandlung in seine "Annalen" 
aufnahm: LIEBIG, der sich mit den namlichen Fragen seit langen Jahren 
beschiiftigt hatte, ohne sie der ersehnten Klarung zufiihren zu konnen, 
ersah auf den ersten Blick, daB hier die richtige, von ihm fruchtlos 
gesuchte Losung vorliege, und es bildet eines der schonsten Blatter 
im unverwelklichen Kranze seiner Verdienste, daB er MAYERS Errungen
schaft mit der volligen Neidlosigkeit und unbedingten Wahrheitsliebe 
seines lauteren Charakters anerkannte, offentlich verkiindigte und zeit
lebens hochhielt. R. MAYER selbst betonte in seinen samtlichen Schriften, 
sowohl in den grundlegenden von 1842 und 1845 als auch in allen spateren, 
stets ganz besonders die Wichtigkeit der Erkenntnis, daB einer ge
hobenen Last eine der aufgewandten Arbeit entsprechende "Kraft" 
innewohne, daB sie also (nach heutiger Ausdrucksweise) "Energie der 
Lage, potentielle Energie" besitze und daB sich diese, z. B. durch freien 
Fall, in eine ganz bestimmte, durch eine feste Verhaltniszahl ausdriick
bare, ihr also streng aquivalente Warmemenge iiberfiihren lasse; diese 
hochst wichtige, an Wert "einer ganzen Bibliothek voll Hypothesen" 
iiberlegene Zahl, das Aquivalent, ist eine Naturkonstante und unab
hangig von der Art der Umsetzung, ihr Betrag bleibt daher auch dann 
unverandert, wenn z. B. gegebene Mengen Warme und Bewegung (oder 
Bewegung und Warme) auf die verschiedensten Weisen ineinander 
iibergehen. Die Konstante des Aquivalentes verbiirgt jedoch keineswegs, 
daB sich solche Vbergange auch restlos vollziehen, und es entging 
MAYER nicht, daB sich keine Warmemenge vollstandig in Bewegung 
umsetzen laBt; ebensowenig folgt aus der Tatsache der Umsetzung, 
daB man die Warme selbst als eine Art der Bewegung anzusehen habe, 
vielmehr ware nach MAYER eher der SchluB zulassig, daB die Be
wegung aufhoren miisse eine solche zu sein, wenn sie sich in Warme 
verwandle. 
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Gesetze der namlichen Art, wie die fiir die Beziehungen zwischen 
Warme und Fallkraft geltenden, regeln auch jene aller iibrigen Formen 
der Energie, und es bleibt Aufgabe der Wissenschaft, fUr aIle denkbaren 
Weisen der Vbergange zwischen diesen gleichfalls die Konstanten zu 
ermitteln; nur eine einzige Energie bedingt die Arbeitsleistung der 
gesamten Natur, der toten wie der lebenden, und von ihren Formen 
sind bisher bekannt: Fallkraft (= Energie der Lage, potentielle Energie), 
Bewegung (= kinetische Energie), Warme, chemisches Verbunden- und 
Getrennt-Sein (= Affinitat), Magnetismus und Elektrizitat; die Auf
fassung letzterer (aber auch anderer) Formen als "imponderabler Fluida" 
ist unberechtigt, ja sinnlos, denn "es gibt keine immateriellen Materien"; 
was die chemische Verwandtschaft betrifft, so auBert sich diese am 
machtigsten, aber immerhin verhaltnismaBig schwach, bei der Bildung 
von Knallgas, denn fiir je 1 g werden nur 3850 Calorien frei, wahrend 
rleren z. B. rund 15000 notig waren, um dieses 1 g aus dem Anziehungs
bereiche der Erde hinweg in den Weltraum zu schleudern 1). 

Als QueUe aller Energie, die auf der Erde in den verschiedensten 
Formen auf tritt, ist die Sonne anzusehen. DaB sich die Energie in 
diese Formen umsetzt, ist eine Tatsache, wie aber derlei Umsetzungen 
geschehen, dariiber wissen wir nichts und tun am besten, uns jeglicher 
Hypothese zu enthalten; es geniigt, die Vorgange erschopfend zu unter
Ruchen und zu beschreiben, und sind sie so nach Tunlichkeit bekannt 
gcworden, so sind sie auch erklart und der Forscher hat seine Auf
gabe erfiillt. - Diese Anschauung MAYERS darf man zwar als eine sehr 
einseitige bezeichnen, denn die Wissenschaft kann (wie schon ARISTOTELES 
richtig hervorhob) keinesfalls darauf verzichten, auch dem inneren 
Zusammenhange der zunachst festgestellten Tatsachen nachzu
spiiren und sich hierbei der Hypothesen als wichtigster Hilfsmittel zu 
bedienen: niemals waren Physik, Chemie, Astronomie oder Medizin 
zur Hohe ihrer heutigen Vollendung gelangt, hatten sie sich bloB darauf 
beschranken wollen, die gemachten Beobachtungen eingehend zu iiber
priifen und sorgfaltig zu buchen! Dagegen ist aber nachdriicklich an
zuerkennen, daB MAYERS groBe Zuriickhaltung und seine Abneigung 
gegen jedes Hinausgehen iiber die unmittelbar gegebene Grenze der 
Erfahrung, auch hochst wohltatige Folgen zeitigte und ihn namentlich 
davor bewahrte, gewissen, teils althergebrachten, teils zu seiner Zeit 
neu auftauchenden Irrlehren beizustimmen. Die Theorie z. B., daB die 
Entropie der Welt einem Maximum zustrebe, lehnte er entschieden ab, 

1) Aus dem Umstande, daB bisher nirgendwo im Weltenraume Erscheinungen 
beobachtet wurden, die als derartige "Abschleuderungen" aufgefaBt werden miiBten, 
darf man u. a. wohl schlieBen, daB Umsetzungen radioaktiver Stoffe unter "Atom
zerfall", die eine geniigende Menge Energie unter Umstanden zu Hefem vermochten, 
derzeit nirgendwo in erforderlichem Umfange und mit erforderHcher Intensitiit 
erfolgen. 
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u. a. deshalb, weil sie zwar auf ein "geschlossenes System" angewandt 
werden konne, dagegen dem Weltganzen gegeniiber, das als ein solchcs 
System nicht zu erweisen und iiberhaupt kein Gegenstand moglicher 
Erlahrung sei, als transcendent erscheine. Ebenso V'erwarf er auf das 
Unbedingteste die, lange Jahre hindurch selbst von LIEBIG und noch 
Hinger von BERZELIUS festgehaltene Annahme einer besonderen, Energie 
nicht nur umsetzenden, sondern auch erschaffenden "Lebensk;raft": denn 
aIle diejenigen Vorgange, bei denen Energie in Freiheit gesetzt, verbraucht, 
oder umgewandelt wird, verlaufen auch im Bereiche der organischen 
Natur ausschlieIHich nach den namlichen Regeln wie in dem der un
organischen, und es gibt unter ihnen keinen einzigen, der nicht auf Grund 
dieser Regeln erschopfend zu deuten ware, demnaC'h den Forscher 
zwange, das Wirken einer spezifischen und sonst unbekannten Kraftart 
vorauszusetzen. Was hingegen die sog. "inneren" Vorgange, insbesondere 
aber auch das Entstehen und Vergehen von Organismen und Individuen 
betrifft, so notigen diese allerdings zur Anerkennung eines neuen, 
"geistigen" (d. h. metaphysischen) Prinzips, denn sie sind zwar jederzeit 
von "aul3eren" begleitet, aber nicht mit dies en identisch und auch 
nicht aus ihnen ableitbar: auf welchem Wege eine telegraphische 
Depesche zustande kommt, das erlahrt der Wil3begierige durch Er
klarung der Batterie, der Drahte, der Schreibapparate usf., aber den 
In h a I t des Telegraphierten, den Sin n der Depesche, erschlicl3en ihm 
jene Erklarungen nicht. Im Gegensatze zum aul3eren Gebiete gibt es 
auf dem Inneren, Z. B. in der Welt des Fiihlens, Denkens und Wollens, 
kein eigentlichcs kausales Verhaltnis mehr, kein Aufgehen der Ursache 
in der Wirkung, kcine zahlenmal3ige Verkniipfung zwischen diesen, und 
daher weder Aquivalenz noch Konstanz; von seiner gegebencn gegen
wartigen Gestaltung ausgehend, vermag man weder die Zukiinftige 
vorauszusagen noch auf die Vergangene zuriickzuschliel3en, und eine 
"Weltformel", wie sie LAPLACE zu solchem Zwecke fiir das Gebiet des 
"Aul3eren" als moglich erklarte, ware fiir das des "Inneren" undenkbar. 
Auf diesem spielt eine mal3gebende Rolle, was auf jenem nur einc gelegent
liche, namlich die sog. "Auslosung". 

Als "AuslOsungen" bezeichnet MAYER (1875) in seiner letzten, kurzen, 
fast nur andeutenden und daher blol3 in Verbindung mit EinzelsteIIen 
seiner friiheren Schriften und Brie£e voll verstandlichen Abhandlung, 
solche Vorgange, die Anstol3 zum Eintritt eines Geschehens und der mit 
dies em verbundenen energetischen Wandlungen oder Umsctzungen 
geben, - aber eben nur zu seinem Eintritte, nicht zu seinem Ver
la ufe, den sie unmittelbar nicht beein£lussen und zu dessen Erge bnissen 
sie in keiner proportionalen, keiner quantitativen, oft sogar in kcincr 
qualitativen Beziehung stehen1). Wenn etwas geschieht. so regelt sich 

1) Der Funken, der das Pulver entzundet, ist nach MAYER nicht die aquivalente 
Ursache des Auffliegens der Mine; er veranlaBt in ganz gleicher Weise wie 1 kg 
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der Verlauf gemii.B den energetischen Gesetzen; dariiber aber, daB 
iiberhaupt etwas geschieht, sowie iiber das Wann, das Wie usf., sagen 
diese Gesetze nichts aus, ihre Wir.k;samkeit beginnt vielmehr erst mit dem 
Eintritte der Umwandlung, und diesen, aber auch nur dies en und 
n i c h t den schlieBlichen Enderfolg, bewir.k;t die Ausli.isung. Ihr eigent
liches Gebiet ist daher das der organischen und vor allem das der geistigen 
Welt, bei dessen AuBerungen das oben erwahnte Fehlen der sonst ge
wohnten Kausalitats- und Aquivalenz-Verhaltnisse handgreiflich zutage 
tritt; ware es moglich, - so sagt hieriiber LIEBIG (1858) gelegentlich 
einer Erorterung der MAYERSchen Lehren -, irgendwelche der uns 
bekannten Formen der Energie in geistige Tatig.k;eit, SelbstbewuBtsein, 
oder Gedan.k;en zu verwandeln, dann freilich miiBte es auch umge.k;ehrt 
gelingen, Lasten durch Gedan.k;en zu heben oder diese in Ele.k;trizitat, 
Magnetismus und Warme iiberzufiihren! 

Wie aus der vorstehenden, nur knappen und auf einige der wichtigsten 
Hauptpunkte beschran.k;ten Dbersicht hervorgeht, war MAYER ein ebenso 
tiefsinniger wie eigenartiger, ein ebenso griindlicher wie besonnener 
Forscher. Nichts ist daher unberechtigter, als der in friiheren Zeiten 
von seinen Gegnern und noch neuerdings von KOENIGSBERGER in der 
sonst so ausgezeichneten HELMHOLTz-Biographie1 ) erhobene Vorwurf, 
die Lehren MAYERS ermangelten der Klarheit, er habe sie nieht durch 
wissenschaftliche Methoden bewiesen, sondern nur auf Grund sehr 
aIlgemeiner logischer Dberlegungen "a priori" abgeleitet und sie auch 
nicht geniigend an allen be.k;annten Naturvorgangen gepriift. In Wir.k;
lich.k;eit iiberragte MAYER, wie schon 1862 sein auf physikalischem Ge
biete hervorragendster Forderer und Vor.k;ampfer, TYNDALL, bewundernd 
hervorhob, seit jeher aIle seine Zeitgenossen weitaus an Einsicht betreff 
cler Bedeutung der neuerkannten Grundsatze fiir samtliche Zweige der 
Physi.k;, Chemie, Astronomie, Physiologic usf.; ferner maB er zwar (be
ziiglich gewisser physi.k;alischer, chemischcr, energetischer Prinzipien, 
der Unmoglich.k;eit eines Perpetuum mobile usf.) mit Recht den Den.k;
gesetzen hochste Wichtig.k;eit bei, aber stets nur im Verbande mit der 
Erfahrung, der die unbedingte Entscheidung iiber Anerkennung oder 
Verwerfung der aufgestellten Gesetze zu.k;omme 2); endlich sind, abge
sehen von der ersten, ungedruckt gebliebenen Abhandlung, aIle seine 
ausfiihrlichen Hauptschriften von geradezu musterhafter Deutlich.k;eit 

auch 1000 kg Pulver zur Explosion, und diese bleibt die namliche, auch .wenn der 
einzelne Funken durch eine ganze Fackel ersetzt wird. 

1) Braunschweig 1902. 
2) Vgl. A. RIEHL: R. MAYERS Entdeckung und Beweis des Energieprinzips 

(Philosophische Abhandlungen zu SIGWARTS 70. Geburtstag), S. 161. Tiibingen 1900. 
Ein h6chst geistvoIIer und tiefgriindiger Aufsatz! - Mit Recht hebt RIEHL hervor, 
daB, bis in die neueste Zeit hinein, viele Kritiker MAYER alIein nach den Anfangs. 
seiten seines Aufsatzes von 1842 beurteilten, ohne den Gesamtinhalt dieser Abhand
lung, und ohne aIle seine spateren Schriften nach Gebiihr zu beriicksichtigen. 
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und Bestimmtheit und lassen an keiner Stelle Zweifel daran bestehen, 
was er dachte und was er mitteilen wollte. Wenn MAYER derartige, 
schon zu seinen Lebzeiten wiederholt erfolgte Angriffe gar nicht, oder in 
viel zu milder und daher unwirksamer Weise zuriickwies, so war dies tief 
in seiner Natur begriindet, der nichts ferner lag und widerwartiger er. 
schien als offentliche Streitigkeit und literarischer Kampf; sagt er doch 
anlaBlich einer Besprechung der DARWINschen Theorie: "Ein Kampf 
ums Dasein findet allerdings statt, aber nicht der Hunger ist es, es ist 
auch nicht der Krieg und auch nicht der HaB ist es, was die Welt 
erhalt, - es ist die Liebe." 

So vollig daher auch MAYER von der Bedeutung seiner Leistungen 
und der aus ihnen erflieBenden Folgerungen durchdrungen war und 
so War er auch erkannte, daB die von ibm verkiindeten Lehren berufen 
seien, die Grundlagen der beschreibenden Naturwissenschaften ganzlich 
um· und neuzugestalten, - er besaB einmal nicht das Wesen eines 
"Kampfers" und iiberlieB es der stillen Macht der Wahrheit und der 
Zeit, fiir ihn einzutreten und zu wirken; auch schienen ihm seine Krafte 
und sein Wissen niemals ausreichend und vielseitig genug, um "einen 
gehOrigen StoB in die Welt zu fiihren" und er lehnte deshalb z. B. alle 
Aufforderungen ab, vom Standpunkte seiner neuen Anschauungen 
aus ein groBeres systematisches Lehrbuch der Physik zu schreiben. 
Da er jeder Spekulation abhold war und stets sorgsam beflissen blieb, 
sich genau innerhalb des Rabmens der beobachteten Tatsachen zu halten, 
widerstrebte ihm auch die Auffiihrung irgendeines "Gedankengebaudes" 
auf Grund der Energetik, und nie ist es ihm daher in den Sinn gekommen, 
diese auch als eine Philosophie oder als Teil einer solchen anzusehen. 
In allen diesen Richtungen trifft auf ihn zu, was GRn.LPARZER iiber 
MOZART sagt: 

"Nennt Ihr ihn groB 1 Er war es durch die Grenz e!' 
Was er getan und was er unterlieB, 
Wiegt gleich schwer in der Schale seines Ruhms." 

Das Niederschweben dieser Schale zu erleben, - zwar erst gegen 
Ende seiner Tage und nach aufreibenden K8.mpfen, aber als Sieger, 
und zwar als unverbitterter -, war MAYER noch beschieden, und deshalb 
darf man ihn, trotz allem, gliicklich preisen, denn wahrend so vielen 
Geisteshelden in gleicher Lage als einziger Trost die feste und gewisse 
Aussicht auf das unbestechlich richtende UrteH der Nachwelt verblieb, 
war es ihm vergonnt, selbst einen Schritt in das Land der VerheiBung 
zu tun; hieriiber aber sagt PETRARCA: "Wenn einer, der den ganzen 
Tag hindurch gelaufen ist, am Abend noch das Ziel erreicht, so ist es 
gcnug. " 
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81, 85. 206 (s. auch Am- Asperella 156. Bleiglatte 4, 23, 153, 168, 
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1) Del' Raumersparnis wegen wurde das Sachverzeichnis auf das Xotwendigste 
beschrankt; beim Aufsuchen eines Farbstoffes, Gewiirzes, Giftes usf., ist daher 
allch unter "Farbstoffe", " Gewiirze", "Gifte", usw. nachzusehen. 
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C . 16" 173 1', emente " '" s. auc G' 17· I 18" asem a,. G d ff) IpS. .). 
Cedernol 16. Ii. Elfe~~:i~t~ 7~.· Glas 142, 145. 146, 16S. 
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Colcothar 44, 46, 150. 
Corduanleder 154. 
Corp ross a 191. 
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169, ISO, IS3, 204, 20S, 
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267. 
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Henna 6. 
Hermetik 30. 
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Hirschtalg 205. 
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226. 
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Hyazinth 21S. 
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Kaffee 99. 
Kalk IS3, 194. 
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Kerotakis 16, 34, 40. 
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Konigswasser 190, 240. 
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Komari 20, 36. 
Kosthos 22. 
Krapp 19, 21, 22, 154, 171, 
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Kryptogramm 79, SO, 99. 
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Kiihlvorrichtung 78- 80, 
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Kiirbis 67, 77. 
Kupfer 5,91,165, 179, 180. 
Kupfererz 202. 
Kupferoxyd 147, 148, 207. 
Kupfervitriol 179 (s. auch 

Vitriol). 
Kupholith 10, 13. 
Kuppelation 5. 
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Mineralsauren 100, 101, 

174, 190. 
Miniaturen 141, 181. 
Minium 153. 
Mischfarben 172. 

I Misy 5-7, 18, 21. 
! Mithrasdienst 36. 
Mohn 9. 

Lab 188. Mohnol 173. 
Lasur 16, 144, 171, 184. : Morella 141. 
Lebenskraft 300. 'Mosaik 169. 
Leber 225. ! Moschus 188. 
Leim 164, 171, 173. : Most 62. 
Leinol 151, 157, 163, 173 .. 
Leinwand 22. Naphta 136. 
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Loschen 108, 110, 112, 116, I Niello 151, 158, 162, 164, 

117. ; 171. 
Loten 149, 162, 164. 'I Nierensteine 213. 
Luft 182, 193. . Nigellum 151. 
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Lutieren 67, 203. 158, 164, 183. 
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Kullol 20, 148, 173. 
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Magnesia 4, 36. • ()cker 153, 156, 164, 171. 
Magnet IS2 184 195 214 I' 01 lOS, 110, 112, 185. 

216, 217: 223: ' , . Ole, atherische 130, 185, 
Malachit 14 153 189, 196. 
Malerfarben' 152.' Ole, fette 185. 
Malz 20, 22, 56. Or~ngen 246. 
Mandaer 41 43 OrlChalkum 4. 
Mannliches~nd Weibliches Orseille 6, 17, 19-23. 

35, 40. Oster 155. 
Manichaer 41, 43. 
Manna 63. 
Marienbad 129. 
Marienglas 11, 12. 
Mathesis 48. 
Maza 5, 10. 
Meerwasser 178. 
Melansis 34, 40. 
Menesch 172. 
Mennige 6, 8, 16, 153, 155, 

163, 168, 171, 181. 
Mercurius vegetabilis 92. 
Messing 164, 165, 195. 
Metaphysik 300. 
Meth 56, 59. 
Milch 9, 10, II, 17, 29, 31, 

187, 188. 

Paideros 22. 
Palma Christi 182. 
Paramentum 149. 
Pech 17, 67, 186, 196,205. 
Penidium 187. 
Pergament 162. 
Perl en 10, 184, 196, 210. 
Perlmutter 10. 
Periicke 65. 
Petroleum 77, 136. 
Pflanzensauren 184. 
Pflanzenstoffe 209. 
Phlegma 105. 
Planet en 36, 47, 49, 194. 
Planeten·Zeichen 27. 
Pneuma 35, 38, 45. 



Porphyrstl'in 161. 
Posch 172. 
Pottasl'hp 168, IS;~, 

208. 
20fi. 

Probipren der Erz(' 201. 
Probierofen 160. 
Proj izil'ren 26. 
Psyche 35. 
Psyllium 182. 
Purpur 6, 20. 21, 25. 29, 

155. 
Pyrit 12, 14, 43, 142, 14S, 

153. 

Qualitaten 193. 
Quart 81, 96, 246. 
Quecksilber 7, 34-39, 64, 

68, 70, 72, 84, 91, 92, 
150, 160, 161, 163, 164, 
168, 179, 180, 252, 253, 
255. 
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Safflor 19, 20, 22. 
Safran 6, 16:~. 164, 171. 
Sal armoniaculll 18:t 
Halonitron 102. 
Ralllliak 183, 203. 204, 207, 

208. 
Salpetcr 100,101,179,191, 

203- 205. 
:-;alpetersaurc 100, 101,179, 

190. 
Halz 63-65. 81, 99, 109, 

112, 114, 120, 150, 154, 
163, 177, 182, 189, 239, 
245. 

:-;alzgriin 165, 171. 
Ramenkrafte 194. 
Randarach 4-6, 15:~. 

Saphir 16, 184, 196. 
Sarder 16. 
Saturn 47, 49. 
Scheidewasser 102. 
SchieBpulver 80, 101, 205, 

206. 

Skorpionol 131, 133. 
Hmaragd 14, 184, 196. 
Soda 11, 18-21. 
Solanum nigrulll 141. 
Homa 35. 
Spiegel 145, 195. 
spiritus ardens 196. 
spiritus syln·stris 24ti. 
Rpodiulll 182. 
Spreu 178. 
Rtarkemehl 279. 
Starkezuckl'r 278. 
Stahl 167, 203, 219. 
Htanniol 163, 166. 
Steinbrech 220. 
Stein der Weisen 252, 2fi4. 
Hternbilder 194. 
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Suhlimat 251, 252. 
Sublimation 68. 
SiiBholz 93, 187. 
Sumach 156. 
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100, 105, 238, 239, 245, 
249. Schlangen der Badeofen71. Hymprophetai 38, 42. 

Schlangenrohr 71, 83, 85, Syphilis 245. 252. 
Radioaktivitiit 279, 299. 87, 88, 94. 
Realgar 4, 7, 36, 38, 205, Schlangenwurz 90. Tabarzad 261. 

254. Schmelz 144. Tabaschir 12, 29. 
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207. Schollkraut 5, 14, 17, 19. tartarus 81, 104, 112, 114, 
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Entstehung und Ausbreitung 
der Alchernie 

:\1it einem Anhang: 

hUl" alteren Geschichte der Metalle 
Ein Beitrag ZUI Kulturgeschichte von 

Prof. Dr. Edmund O. von Lippmanll 
Dr.-Ing. E. H. d,'r Techni8chen HoehHchule zu Dresden 

Direktor der ,Zuckerraffinerie Hallp" in Halle a. R 

1919. GZ. 26; gebunden GZ. 30 
Aus den zahlreichen Besprechungen: 

Dall sich in des Verfassers Person ein solcher Gelehrter und ein hervorrageuder Gewerbe
treibeurter zu einer Einheit verbiuden, ... ist sehr bemerkenswert, vielleicht noch nicht da
gewesen. ..' Das Werk, ein!' Ruhmestat uuseres schwer gebeugten Volkes (auch in hezug 
auf !lie Ausstattung), , .. wird eiu getreuer Eckart bleiben .. l'iir jene, die sieh iiber die 
Irrwege der Alchemie unterrichtpn wollen. Ghemische Induslri«. 

Das grolle Werk ist pin wertvoller Baustein zur Geschichte der Technik, dem die 
I'rnsthafte Gescbichtsforschung auf den verschie(lens!en Gebieteu ibre Beachtung und Aner· 
kennung schenken wirrt; ... aber aucb aullerhalb der eigentlichen Gelebrtengil!te wird mall 
es mit GenuB lesen und dabei des Vcrfassers aufopfernder Arbeit dankbar gedenken. 

Zeiischri/i des Vereins deutscher Ingenieure. 
Das vorliegende grolle Werk ist eine jener bedeutsamen Leistungen, die eincn nellen 

Abschnitt in der Geschichte der Alchemie einleiten. . .. Was dazu gehbrte, es zu schaHen, 
kallu nur der voll und ganz beurteilen, der sich selbst mit diesen iiberaus schwierigell und 
verwickelten Fragen befallte. . .. Wir aile sind stolz darauf, dal.\ ein deutscher Manll eill 
solch tiefgriindiges ulld umfassendes Werk schur. schuf in dell Mullestunden, die ihm sein~ 
Tatigkeit als Direktor einer grol.\en Zuckrrraffillerie lil'li, llIit einem Wbsen. wie PS woltl 
einzig dasteht und vielleicht Illcht wiederkommt. - Deuische Zuckerindusirie. 

Zeittafeln zur Geschichte 
organischen Chernie 

Ein Versuch 
Von 

Prof. Dr. Edmund O. von Lippmann 
Dr.-lug. E. H. der Technischen Hochschule zu Dresdell 

Dirpktor der ,Zuckerraffillerie Halle" ill Halle a. S. 

1921. GZ. 2 
Aus den zahlreichen Besprechungen: 

der 

... In diesen Tafeln hat der Verf. die wichtigsten Entdeckungen auf dem Gebie!e 
der organischen Chemie von 1500-1890 chronologisch zusammengestellt. Damit ist. delll 
Chemiker ein sehr bequemes Orientierungsmittel in die Hand gegeben, das ihn in dell Stand 
Retzt, sieh fast miihelos iiber die erste Auffindung der wichtiJZsten Tatsachen zu unterrichtell . 
. . . Von besonderem Werte ist eine weitgehende Erklarung der Etymologie chemischer Aus· 
driicke. ,lie nicht selten iiberrascht. . .. 1m iibrigen ellthiilt die Schrift wieder eine staullenR
werte Fiille geschichtlicher und sprachlicher Gelehrsamkeit; es ist ein grolles Verdh'llst dp" 
Verfassers. dall er seine reichen Kenntnisse den Fachgenossen zur Verfiigung gestellt hat. 

Berichie wer die gesarnie Physiologic . 
. . . . Auf insgesamt Iii Seiten wir,1 unter Voranstellung der Jahreszahlen eine schlag

wortartige Ubersicht iiber den Werdegaug der gesallltell organischen Chemie yom Jahre Iiillll 
ab gegeben. Da fehlt rt~lln kein irgendwie hemerkl'nswerter Stoff, keine Reaktion von allgr
meiner Bedeutung. Name des Entcteckers und Angabe der Quelle, meist der Originalliteratur. 
,tehen dabei. Ein sorgfiiltiges Namrll- sowie pin Sachregister (vom Sohne des Vert'.s bl'arheit,'tl 
gestatten, sieh iiber jl'dell ,Ier aufgefiihrtell Stoffe schnell Zll unterrichten. In Ful.\notell wire[ 
nir Fachausdriicke. wie ,Tantoml'rir", "Hy,,!azarin" usw. die etymologische Erlautprung 
gegehen. Der Zweck des Buebes, dem allgemeinell geschichtliehell \ erstiindnis in (,hemischell 
und medizinisehen Kreisen zur Anerkenllullg zu verhelfen, ist, soweit cine solcb~ tabellari,tlll' 
ulld dam it etwas trockene iJbersich! das vermag. als wohl erreicht. Zll betrachten. ~Ian Ilarf 
willlschen, dall recht viele unserer Studierrlldl'll, danll aber der Gebildeten im allgemein"11 
von den Zeittafeln Gebrauch machen und Rich dadureh zum Studium lIer Geschichte !ler l'hl'lIil' 
iiberhaupt anregen lassen miichten! Nalurwissenscha/tliche fVochen.,chri/t. 

Die Grundzahlen (UZ.) enisprechen den unge/iihren Vorkriegspreisen und ergeben mit dem 
ieweiligen Eniweriungs/akior (Umrechnungsschliissel) verdel/achi den Verkau/spreis. Ober 
den Zllr Zeit geitenden UmrechnungsschliisseZ geben aile Rllchhandlun{li'n sou'ie !II'!' r-t'rZII{I 

bereitU'illigst A usklln/t. 




