


Die 

Geschichte des Wismuts 
zwischen 1400 und 1800 

Ein Beitrag zur Geschichte der Technologie 

und der Kultur 

Von 

Professor Dr. Edmund O. von Lippmann 
Dr.-Inll . • . h .. Dr. rer. pol. h. c., Dr. me<!. h. c. 

Hon.-Prof. fur Geschichte der Chemie an der Universitlt Halle -Wittenberll 
Direktor i. P. der "Zuckerraf6nerie Halle' zu Hall. L S. 

Springer-Verlag Berlin Heidelberg GmbH 
1930 



Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung 
in fremde Sprachen, vorbehalten. 

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1930 
Ursprünglich erschienen bei Julius Springer in Berlin 1930 

ISBN 978-3-662-31377-0 ISBN 978-3-662-31582-8 (eBook) 
DOI 10.1007/978-3-662-31582-8 



Herrn 

Dr. med. h. c. Dr. phil.h.c. Ferdinand Springer 
dem weitschauenden und opfermutigen 

Forderer deutscher Wissenschaft 

als Zeichen aufrichtiger Dankbarkeit 

und Verehrung 

gewidmet 



Inhaltsverzeichnis. 

1. Vorbemerkung. . 

2. Angebliche ilteste Erwiihnungen des Wismuts . 

3. Erste Nachrichten liber Wismut . . . . . . 

4. Das Wismut und die Erfindung des Buchdruckes. 

5. Herkunft des Namens Wismut . 

6. Das Wismut im 17. Jahrhundert 

7. Das Wismut im 18. Jahrhundert 

8. Rlickblick. . . . . . . 

Namen- und Sachverzeichnis. . . 

Seite 

7 
8 

9 

18 

22 

28 
34 
38 
39 



1. Vorbemerkung. 
Ankniipfend an einen Besuch im "Germanischen Museum" und 

unter Hinweis auf die VeroHentlichungen v. Eyes1 und Stegmanns! 
machte ich vor fiinfundzwanzig Jahren darauf aufmerksam 3, daB die 
Niirnberger Sammlung ein gegen 1480 angefertigtes Kastchen enthalte, 
geziert mit sog. "Wismut-Malerei" von bereits ganz hervortagender 
Vollendung. Hieraus sei zu schlie6en, daB diese Fertigkeit oHenbar in 
weit altere Zeiten zuriickreiche, das Wismut demnach viellanger bekannt 
sein miisse, als man naeh der "ersten Erwihnung" in einigen Schriften 
des Paracelsus (aus den Jahren 1527-1534}) allgemein anzunehmen 
pflegei da Wismut hiufig als gediegenes Metall und als Sulfid vor
komme, die dureh lebhaften Silberglanz und durch schone AnlauHarben 
auHallen miissen, ermangle diese Annahme auch nieht der Wahrschein
liehkeit. Allerdings vertrat schon v. Eye die Ansieht, jene Kunst sei be
reits im 14. Jahrhundert ausgeiibt worden; gemaB einer Auskunft von 
1921. die ich dem Direktor des Germanisehen Museums, Geh.-Rat Fr. 
von Bezold (f) verdanke, ist zwar diese Vermutung aueh seiner Ober
zeugung nach nicht unwahrseheinlieh, iedoch bisher nieht mit geniigender 
Sieherheit erweisbar, - und hieran diimen aueh die Jahre seit 1921 
niehts geandert haben. Was das Wesen der "Wismut-Malerei" betrifft, 
die naeh v. Bezold kurz vor 1890 dureh Wi bel wiederentdeekt wurde". 
so ist ihr Hauptpunkt die Beobaehtung, daB sieh das sonst so sprMe 
Wismut, als feinstes Pulver auf sehwaehen Kreidegrund ausgestreut, zu 
einer praehtig metalliseh glanzenden Oberflaehe polieren laBt, die den 
diinn aufgemalten und mit zartem Firnis iiberzogenen F arben einen 
eigenartigen und sehr lebhaften Schimmer erteilt. 

Bald naeh VeroHentliehung meines Aufsatzes sehrieb mir mein ver
ehrter Freund Geh.-Rat Prof. Dr. R. Kobert in Rostock (f), daB ihn 
aus medizin-historisehen Griinden die Gesehiehte des Wismuts besonders 

1 ,,Anzeiger fur Kunde der deutsehen Vorzeit" 1876, 1. 
2 "Anzeiger des Germanischen Museums" 1905, 18, 36, 37. 
3 "Chemiker-Zeitung" 1905, 719. "Abhandlungen u. Vortrige" (Leipzig 

1906) I, 247. 
" "Beitriige zur Geschichte der Wismut-Malerei" (Hamburg 1891). 
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interessiere, ich mage daher alles mir vorkommende Material aus der 
Zeit bis gegen 1800 sorgfaltig aufzeichnen. Das ist geschehen, auch nach 
Koberts friihem Tode, und da ich hierbei auf manche unerwartete 
Ergebnisse stieB, mochte ich nicht versiiumen, nunmehr das Gesammelte 
vorzulegen, obwohl es keinen Anspruch auf Vollstiindigkeit erhebt. 

2. Angebliche alteste Erwiihnungen des Wismuts. 
Siimtliche Vermutungen iiber Erwiihnung des Wismuts in den echten 

und unechten Werken Alberts des Gr06en (Albertus Magnus, 
1193-1280), Roger Bacons (1214-1292?), Arnaldus von Villa
nova's (1235-1312?) und anderer A1chemisten 1 sind hinfiillig, denn 
wie ersterer in "De mineralibus"2, so sprechen auch die iibrigen nur 
von dem oft priichtig gliinzenden Markasit (Eisenkies, Pyrit), einem der 
am liingsten bekannten Gesteine, dessen als "Su-Marchaschi" (= Stein 
von Marchasch, Markata, Margad) schon babylonische und assyrische 
Quellen um 1450 v. Chr. gedenken 3• Nach Latz soli zwar der Alchemist 
Riplaeus (Riplay, 1415-1490), der durchweg sehr viel iiltere Quellen 
ausschrieb, einer solchen auch eine kabbalistische Tafel entlehnt haben, 
in der jedem Planeten ein Mineral zugeordnet wird, und so auch dem 
Jupiter das "Vismat"'; indessen fiel Latz hierbei einem Irrtum zum 
Opfer, denn die fragliche Tafel, die sich in der sechs dicke Biinde um
fassenden Sammlung "Theatrum chemicum" Zetzners abgedruckt 
findet 6, gehart gar nicht zu dem anschlieBenden Traktat des Riplaeus, 
sondern zu dem vorhergehenden des Bernhardus Penotus, der laut 
Vorrede erst 1525 abgefa6t istl 6 - Verwiesen wird ferner auf einen 
sehr alten Kodex der Miinchener StaatsbibliotheP, der zwecks Her
stellung von Silberschrift u. a. empfehle "Recipe wismat ... et tere in 
Japide", "nimm Wismut ... und pulvere es auf einem [Reib-1 Stein"S; 
nun ist, wie ein Auszug in Wesselys "Chrysographie" ersehen lii6t 9, 

in den betreHenden Vorschriften von "sal armoniacum, salarmoniaka" die 
Rede 10, und wenn hierunter Salmiak (= Chlorammonium) zu verstehen 

1 Angefiihrt bei Cmelin "Ceschichte der Chemie" (Cottingen 1797) I, 
87,95, 141, sowie bei Kopp "Ceschichte der Chemie" (Braunschweig 1847££.) 
IV,IIO. 

s Koln 1569, 162. 8 S. Meine "Alchemie" (Berlin 1919) 388. 
4 "Die Alchemie" (Bonn 1869) 493. 6 StraBburg 1659, II, 109. 
a ebd. II, 81, 86. 7 Cod. germ. 821. 
8 In eckige Klammern [] gesetzte W orte oder Erliiuterungen riihren von 

mir her. 
B "Wiener Studien" (Wien 1890) XII, 278. 10 ebd. 276, 277. 
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ist. den man in Europa erst nach 1200 naher kennenlernte. so kann 
die Anweisung allerdings schon aus dem 13. Jahrhundert herriihren; sie 
kann aber freilich auch erheblich spater abgefaBt sein. und jedenfalls 
liegt dafiir. daB die erstere Moglichkeit zutreffe. keinerlei Beweis vor. 
- Zu erwahnen sind schlie61ich noch die immer wieder zitierten Schriften 
des sog. J. Hollandus 1 und des angeblichen Basilius Valentinus ll• 

die das Wismut zwar ofters erwahnen. aber nicht aus dem 14. oder 
friihen 15. Jahrhundert herstammen. sondern zweifellos erst nach~para~ 
celsischen Ursprunges und zumeist erst gegen oder nach 1600 abgefaBt 
sind 3. 

3. Erste Nachrichten tiber Wismut. 
Wie aus Darmstaedters "Berg~. Probir~ und Kunst~Biichlein" 

hervorgeht". ist die iilteste bergbauliche Schrift, die (gelegentlich I) auch 
des Wismuts gedenkt, jene des Freiberger Biirgermeisters Riilein von 
Kalbe um 1505. in der jedoch das "wysmud~ertz" als etwas sichtlich 
bereits allgemein Bekanntes auftritt; tatsachlich zahlten auch, Iaut 
Hoppes "Der Silberberbgau zu Schneeberg bis zum Jahre 1500", zu 
den seit 1316 vorhandenen und seit 1453 urkundlich belegten "Regal~ 
rechten" im sachsichen Gebirge. neben jenen der Landesherren auf 
Gold, Silber und Kupfer, noch die der Grundbesitzer auf Eisen, Zinn 
und Wismut 5• Wann das Recht. auf Wismut zu schiirfen, zuerst ver~ 
Iiehen wurde. ist nicht ersichtlich, aber aus dem Jahre 1477 Iiegt schon 
eine bergamtliche Schatzung der "Wismut~Zeche" vor. die deren 
128 Kuxe 8 mit je 200 fl. bewertet, das ganze Anwesen also mit 25600 fJ.7. 
Erst etwa 25 Jahre nach Riilein von Kalbe treten die bis in die jiingste 
Zeit ais "alteste" angesehenen Erwahnungen des Wismuts hervor, nam~ 
lich die bei Paracelsus und Agricola, die hier um so mehr einiger 

1 Z. B. "Hand des Philosophen" in "Sammlung chymischer Schriften" 
(Wien 1746) 35. 

I "Letztes Testament" in "Chymische Schriften" (Hamburg 1700); bei 
Cmelin I. 141. 

8 Hollandus: Lippmann "Beitriige zur Ceschichte der Naturwissen~ 
schaften u. der Technik" (Berlin 1923) 228. Basilius Valentinus: Fritz 
"Zeitschriftf. angewandte Chemie" 1925. 325; Klinckowstroem .. Mitteilun~ 
gen zur Ceschichte der Medicin u. der Naturwissenschaften" XXV. 25 (1926). 
Weiterhin zitiert als .. M. C. M.". 

4 Munchen 1926. 118. 6 Freiberg 1908; 7. 18. 57. 
6 Kux yom tschechischen kukus. kus komi = Bergtheil: s. Copfert 

"Die Bergwerkssprache der Sarepta des Mathesius" (StraBburg 1902) 56. 
7 Hoppe 150. 
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Erorterung bediirfen, als die Register simtlicher iilterer Ausgaben sehr 
mangelhaft sind, so daB, wer sich auf sie allein veriaBt, leicht Gefahr 
lauft, einzelne (und oft wichtige) Stellen zu iibersehen 1• 

Was den als Arzt, Chemiker und Menschen gleich bedeutsamen 
groBen Reformator Paracelsus (1493-1541) anbelangt, so darf als 
bekannt vorausgesetzt werden, daB viele der unter seinem Namen 
gehenden Schriften teils liickenhaft, teils voll spaterer Interpolationen, 
teils ganz untergeschoben sind, daher im allgemeinen nur mit Vorsicht 
und auch im einzelnen nur mit einer gewissen Zuriickhaltung benutzt 
werden konnen. Nach der Abhandlung .. De natura rerum", die 1527 
abgefaBt sein diirfte, erhalt man .. bei der Separation der Metallen •.. 
und der Mineralien" unter .. viel [anderen] Materien" auch .. Wissmat"lI: 
man findet in ihm .. das Wesen des Zinns", auch "wie imSpiessglas 3 ••• 

das des Bleies" (primum ens stanni .•. plumbi)', sein "Leben [WesenJ 
steigt bei der Sublimation mit Salz oder Vitriol auf", und zwar .. als ein 
tingirender [farbender] metallischer Spiritus [Geist), .•. gleich dem der 
anderen Marcasiten"6, auch fiihrt es zuweilen Gold, haufig aber Silber, 
und wird in der Erde allmahlich zu diesem .. gezeitigt und gereift" 8 • 

Desgleichen ist nach den wohl vor 1529 anzusetzenden "Archidoxa"7 
das .. Wismat" oder "Wissmat" eine Art Markasit (genus Marcasitorum), 
ein .. beim Ausziehen der Quintessenz aus den Metallen" verbleibender 
"weisser Marcasit", "ein Element, aus den Marcasiten zu scheiden, •.• 
gleich zu verstehen [analog] _ dem Pley". Das "Buch der Bergkrank
heiten" (1529/30, nach anderen 1534~) spricht vom Vorkommen eines 
.. fixen Schwefels, Wismathisch [von Natur)" in der .. Meissnischen Re
gion 8": nach der Abhandlung "De mineralibus" ist Wismat oder Wiss
mat ein richtiges Metall, iedoch, wie einst bei den Alten und in der 
.. Geschrift" [hI. Schrift], so auch [noch ietzt] bei der "Gemein" [der 
groBen Menge] unbekannt, und bei den ZinngieBem nicht geachtet9 ; 

der "Philosophia ad Athenaeos" zufolge gehort es zu den Marlcasiten, 
erweist sich als .. flie6end und geschmeidig", als etwas "was den Metallen 

1 Die neue Sudhoffsehe Ausgabe des Paraeelsus lag mir seinerzeit noch 
nieht vor; sie diirfte 1930 oder 1931 beendigt werden, und die Generalregister 
sollen dann naehfolgen. 

2 lib. 8; ed. Huser (StraSburg 1603) I, 903. 
3 Antimon und sein Sulfide 'lib. 8; I, 906. 
6 lib. 4 u. 5; I, 890, 895. e lib. 2; I, 825. 
7 lib. 6, 4 u. 3; I, 810, SOO, 793. 
8 lib. 3, cap. 3; I, 667. Vgl. die Ausgabe von Koelsch "Von der Berg

Bueht" (Berlin 1925) 4. 
9 Huser II, 134. 



Paracelsus. Agricola. II 

gleich ist und doch auch nicht". sozusagen als ein .. Bastard" des Zinns. 
wie Zink als einer des Bleis l • So beschreibt auch .. Coelum philoso~ 
phorum" (Himmel der Philosophen)1 das .. andere [zweite] SpieBglas" 
als .. das WeiBe, auch genannt Magnesia3• Conterfeht. Wissmat. das ist 
des Zinns nachste F reundschaft". ganz wie .. das Erste. das Schwarze. 
das Antimon. die des Bleys". Neben Antimon und anderen Markasiten 
erwahnen .. Wissmut" auch das .. Secretum magicum" (Magisches Ce~ 
heimnis)4 und "Wissmuth" zu alchemistischen Zwecken das .. Primum 
Manuale" {Erstes Handbuch)5. 

Agricola (1490. richtiger wohI1494-1555). der hervorragende Arzt. 
Mineraloge und Metallurge zu Joachimsthal und Chemnitz. der .. Vater 
der deutschen bergbaulichen Litteratur" 6. sagt schon in dem 1527/28 
verfaBten .. Bermannus"7, daB Wismut den Alten unbekannt war ... bei 
uns" aber [in latinisierter Form] Bisemutum genannt wird; es ist hell~ 
gliinzend. weiBer als B1ei, aber dunkler als Zinn. enthiilt oft Silber und 
kiindigt dessen Vorhandensein an. daher es die Bergleute .. Dach des 
Erzes" nennen, wird zusammen mit Zinn und auch mit Blei zu schonen 
CefiiBen verarbeitet und hinterliiBt bei seiner Cewinnung durch Erhitzen 
des Rohmaterials gewisse Riickstande. aus denen sich eine priichtige 
Farbe gewinnen liiBt [namlich Kobalt~Blau]. Die Abhandlung .. De 
natura fossilium" von 1546 erganzt diese Mitteilungen wie folgt8: In 
den sachsischen Cebirgen. besonders in Schneeberg 9. findet man das 
den Alten unbekannte. den Chemikern noch jetzt .. nicht geliiufige". bei 
uns Bisemutum geheiBene. wahre Metall, das .. Plumbum cinereum" 
(aschgraues Blei, Aschenblei), und zwar oft in den Silbergruben, in 
denen es die Unerfahrenen durch seinen Silberglanz tiiuscht, wenngleich 
es selbst hiiufig Silber enthalt; seiner "materia" oder "massa" nach 
steht es zwischen Blei und Zinn. ist aber harter wie diese, jedoch weit 
leichter schmelzbar; aus Cemischen von Zinn und Wismut verfertigt 
man vielerlei CefaBe und Cerate (opera), auch sollen zinnerne Kannen, 
die einen Boden aus Wi smut [oder iiberzogen mit Wismut?] besitzen, 

1 lib. 1, cap. 15: lib. 4, cap. 9; II, 5, 56. I I, 928. 
8 Magnesia bezeichnet in alteren Zeiten nicht die heute so genannte Erde, 

sondem hellgliinzende Substanzen, Metalle, und Legierungen jeder Art, so 
schon bei den fruhen Alchemisten (vgl. meine "Alchemie"). 

• II, 684. 
5 "Chirurgische BUcher u. Schriften", ed. Huser (StraSburg 1618) 726. 
e Vgl. fiber ihn: Darmstaedter "Agricola" (Munchen 1926). 
7 "Opera omnia" (Basel 1558) 439. 
8 ebd. 336ff.: vgl. Darmstaedter "Agricola" 28, 37. 
• Dort mindestens seit 1466: "Bermannus" 419. 
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den Wein lange Zeit hindurch unverandert erhalten; zu Zwecken der 
Medizin ist es aber ebensowenig brauchbar wie Blei. Die Schrift .. De 
veteribus et novis metallis " (Von den alten und neuen Metallen) laBt 
noch ersehen, daB das .. neue" Metall Wismut auBer im sachsischen 
Gebirge (Schneeberg) auch im bohmischen vorkommt 1, und das Haupt
werk Agricolas .. De re metallica" (Uber die Metalle), begonnen 1533, 
vollendet 1550, posthum erschienen 1556, bespricht neben den edlen 
und den sonstigen, seit jeher unentbehrlichen Metallen, auch die minder 
verbreiteten, weshalb der gelehrte Fabricius (1516-1571) in den 
Distichen seines einleitenden lateinischen Lobgedichtes dem Verstorbenen 
ausdrucklich nachruhmt, daB er auch schilderte 

.. Jenes Metall, das Griechen nicht, noch Italer kannten: 
Heimischer Sprache gemiiB Wismut wird es genannt; 
Dunkler ist es als Zinn, doch Blei ubertrifft es an Helle. 
Manche Gruben im Land bringen es reichlich hervor." 

Agricola selbst sagt in der Vorrede, daB Unkundige statt Gold und 
Silber oft Kobalt und Wismut finden 2, doch sei .. plumbum cinereum" 
neben Stibium [Antimonsulfid, Antimonglanz] allerdings oft "Anzeichen 
von Silber" und heiBe daher bei den Bergleuten .. Dach des Silbers"s; 
die Hauptmenge dieser .. materia metallica" 4 fordert man gediegen und 
sehr rein zu Schneeberg in der nach ihr benannten .. Bismuteria", der 
Wismut~Grube6, doch gibt es auch andere Zechen gleicher Art, fur die 
8 Kuxe ublich sind 6. Man pruft das Fordergut auf seinen Gehalt an 
Silber und an Wismut, und gewinnt letzteres, da es sehr leichtflussig 
ist, durch Ausseigern mittels gelinden F euers; das Rohmetall reinigt 
man dann durch nochmaliges Umschmelzen und gieBt es in Hache 
.. Brode"? 

An die Erwahnungen bei Paracelsus und Agricola schlieBt sich zu
nachst jene im sog. "Kunstbuchlein", das nach Darmstaedter zwar 
erst 1535 erschien, aber sehr vieles aus weit alteren Quellen schopft; es 
bringt u. a. eine Vorschrift zur Herstellung sog. Musivgoldes, das zur 
Nachahmung des echten Goldtones der Mosaiken diente, und bezeichnet 

1 "Opera" 408; nicht im Index! - Darmstaedter, a. a. 0.41. 
S Baseler Ausgabe 1621. Vgl. die neue, 1928 zu Munchen erschienene 

deutsche Ubersetzung. 
8 lib. 5; a. a. O. 78. 
4 Der Ausdruck ist vieldeutig, S. Index 3, 8, 10, 11, 26, 43, 44, ..... Aes 

cinereum" ist dort = Schiefer (18). 
6 lib. 2; 29. I lib. 4; 63. 
7 lib. 1; J. lib. 7; 194. lib. 9; 326, 349ff., mit mehreren Abbildungen. 
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als die erforderlichen Bestandteile ein zinnhaltiges Material, Quecksilber 
und "Wissmat"l. 

Seit dem Jahre 1553 erbaute der treffliche Joachimsthaler Pfarrer 
Mathesius (1504-1565) seine Gemeinde durch die in unnachahm
licher Weise ihrem Verstiindnis angepaBten, eine Legierung gleicher 
T eile religiosen und bergbaulichen Wesens darstellenden Predigten, deren 
Sammlung er unter dem Titel "Bergpostilla oder Sarepta" 1562 zu 
Niirnberg herausgab. tJber das Wismut spricht er in ihr an zahlreichen 
Stellen: "Wissmut"ll, das den Alten unbekannt war, das die Lateiner 
[= die lateinisch Schreibenden] plumbum cinereum, "grau aschfarb 
Blei" , und die Bergleute "Wissmat" heiBen, ist ein wahres "Haupt
metall" 3 und kommt gediegen vor oder auch "als ein Ertz, das Metall 
fiihrt"'. Als Metall "ausgesprossen" [= ausgebliiht] gleicht es dem 
Silber, das hiiufig in ihm enthalten ist und dessen "Dach" es oft bildet 5, 

und die Bergleute glauben, daB es zuweilen, als "taub" [= wertlos] auf 
die Halde geworfen, dort binnen einigen Jahren in Silber iibergehe, 
ebenso auch "daB es im Bergfeuer noch zu Silber geworden wiire, ..• 
hiitte man es nicht zu fruh geschlagen", und daB in den heiBen Undern 
die Sonne es zu Silber ausreife 6• Oft gleicht es einem "wiirflichen 
Marcasit" und einem "weiBen Kies" [silbergliinzendem Eisenkies, Pyrit], 
doch schmilzt es "gediegen, als Gang, als Stufe" leicht bei gelindem 
Erhitzen, "trieft sogleich ab" und entwickelt dabei, da es "selten ohne 
Gift ist" [ohne Gehalt an Arsen], einen iiuBerst schiidlichen Rauch 7. 

In der Erde niihrt es sich von Schwefel, Quecksilber und ,,fetten Diin
sten"S; "erstlich hat man nur die Wismatbliiet kennet" [das "ausgebliihte" 
gediegene Metall], erst "darnach hat man es auch lernen schmelzen" 
[ausschmelzen aus den "Stufen", auch aus dem Sulfid], wobei die 
"Wismutgraupen" hinterbleiben, d. s. die kornigen Riickstiinde, aus 
denen man noch "eine schone blaue Farbe brennt" [Kobaltblau], dien-

1 Der Verfasser ist bisher nicht ermittelt. Vgl. Darmstaedter "Berg-, 
Probir-, u. Kunst-BUchlein" (MUnchen 1926) 151. 

2 Auch Wissmuth und Wiessmut: Abdruck von 1587, 57, 54. 
3 Ais solche galten damals Vielen noch allein die 7 den Planeten zugeord

neten, Gold (Sonne), Silber (Mond), Kupfer (Venus), Zinn (jupiter), Eisen 
(Mars), Blei (Saturn), Quecksilber (Mercur); s. meine "Alchemie" (Berlin 
1919). 

4 Abdruck von 1587: 88, 92; 25, 27, 33. 
6 ebd. 26, 27, 58, 92. 8 ebd. 32. 92; 33, 57; 50. 
7 ebd. 91, 135; 28, 92, 99, 100. 
8 ebd. 92. Schwefel und Quecksilber: die angeblichen BestandteiIe aller 

Metalle, ja Stoffel (s. meine "Alchemie"). 
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lich "zum Farben [= Bemalen] von Biichslein und holzemem Geschirr"1. 
Mengt sich beim Ausschmelzen manchen Fordergutes das [rohe] Wismut 
gleich unter vorhandenes Zinn, so macht es solches dadurch "miirb und 
ungestalt" II; reines Wismut dagegen ist nicht nur selbst ein "schones, 
rechtliches" Metall und erhoht als Boden von ZinngefaBen die Halt~ 
barkeit des eingefiiIlten Weines3, sondern die "KandelgieBer" [Kannen~, 
Zinn-GieBer] setzen es auch dem Zinn zu. Dadurch werden namlich 
ihre "gehammerten Schiisseln, Teller .•• und andere Sachen .•. harter, 
starker, auch von besserem Klang, .•. gleichen denen aus [dem sehr 
reinen] englischen Zinn, ... und erhalten eine Gestalt [= ein Aussehen] 
daB man sie fiir Silber kauft, ••• wie solcher Arbeit die Schotten viel 
gefiihret"'. Indessen bleiben diese Metalle "zweierlei Wesen", obgleich 
auch ein "Beschlag" aus derlei Ware, nach Art jener "maylandischen 
Arbeit", die auch "Conterfey" heiBt. ganz "wie Silber siehet"5. - Mai
land wird schon friihzeitig als Vorort der Herstellung trefflicher, auch 
kiinstlerisch hochstehender Metallwaren genannt6, namentlich aber auch 
als wichtiger Verkaufsplatz, dessen Bedeutung sich vor aHem geltend 
machte, so oft aus politischen Griinden der Handel mit Venedig ver
boten war 7 ; wie schon der vieldeutige Beiname "Conterfey" [= Nach~ 
gemachtes] ersehen liBt, dienten die in Frage stehenden Erzeugnisse 
zum Ersatz fiir goldene und silberne. und bestanden entweder aus 
"schon Messing. colorirt Kupfer" oder aus silberglanzenden Legierun~ 
gen, die neben Blei, Kupfer. sog. WeiBmessing usf .• Zinn oder zinn~ 
haltige Materialien in sich schlossen 8; noch der gelehrte und belesene 
Cardanus, der selbst in Mailand zu Hause war. spricht 1554 von 
einer solchen daselbst gebrauchlichen Zinn-Blei-Legierung namens 
"Peltrum"s, weiB hingegen nichts vom Zusatze des Wismuts, obwohl er 
dieses kennt, jedoch sichtlich nur aus Biichern und dem Namen nach, 

1 ebd. 92. B ebd. 91. 3 ebd. 91. 
« ebd. 54, 92, 51. Vnter den .. Schotten" sind vielleicht die Anwohner des 

.. schottischen Berges" bei Schneeberg zu verstehen, des "Mons Scotus", von 
dem Agricola's "Bermannus" auf S.420 spricht. Moglicher Weise kommen 
aber auch wirkliche schottische Kramer in Betracht, die damals als Hausirer 
mit meist minderwerthigen Waaren in Deutschland herumzogen (Copfert, 
a.a. 0.82). 

6 ebd. 54, 92. 
• Roth "Ceschichte des NUrnberger Handels" (NUrnberg 1801). Carzoni 

"Piazza universale" (Venedig 1584). 
7 Z. B. 1418: Roth I, 113. 
• Mathesius 54, 51. Darmstaedter "Bergbiichlein ... " 151. 
• "De subtilitate" (Lyon 1554) 265. Die Bezeichnung Peltrum u. dgl. geht 

auf einen persischen Namen des Zinns zuriick; vgl. meine "Alchemie" 5%. 



Autoren des 16. Jahrhunderts. 15 

"da Bisemutum, das zwischen Blei und Zinn steht, erst in unserer Zeit 
auftauchte und allein in den bohmischen Sudeten vorkommt "I. 

Der Mei6ener Ant Kenntmann (1518-1574) erwahnt in seiner 
"Nomenclatura rerum fossilium" von 1557 das "Plumbum cinereum" 
sowie seine Legierung mit Zinn, das Guntelfe [Conterfey)2. - 1m nim
lichen Jahre berichtet Encelius in "De re metallica", daB man "neben 
den alten Metallen bei uns auch Bisemutum, Wisemutum findet"a, zwar 
ein eigenes, aber doch nur ein Halb-Metall (metallum imperfectum), 
das zwischen Blei und Zinn steht, deutsch Wisemut, Wissmuth, Conter
fein ooer Mythan heiBt und zur Herstellung von vielerlei GefiBen dient, 
aber auch zu der einer blauen Farbe'. - Fabricius (1516-1571) sag! 
1565 in "De metallicis rebus" 6, Bisemutum, Bissmuth, sei das Plumbum 
cinereum des Agricola, ein silberweiB gliinzendes Metall (nitet argenti 
colore), das oft vom Silber erst im Feuer zu unterscheiden ist und bei 
Anfertigung kunstvoller Gerate Verwendung findet. - In der "Cosmo
graphey" des Sebastian Miinster von 1567, der beriihmten Erd
beschreibung, ist zu lesen, daB Bismuth zu Schneeberg in Sachsen vor
kommt und zu 3% dem Zinn zugesetzt wird "filr geschlagene [gehim
merte] Platten und Teller" 6; der Metallurge Lazarus Ercker weiB 1574 
in der ,,Aula subterranea" (der "Unterirdischen Welt") auch nicht mehr 
als seine Vorginger, schildert das "Probiren" des Enes und gibt einige 
Abbildungen; noch in der spiten, letzten (? ) Ausgabe des oft gedruckten 
Werkes hat es hierbei sein Bewenden 7• - Lonicerus verwechselt in 
seinem weitverbreiteten und immer wieder aufgelegten "Kreuterbuch" 
von 1582 das Wyssmuth, das besser ist als Zinn, aber schlechter als 
Silber, mit dem Conterfey ooer Electrum [urspriinglich Name gewisser 
Gold-Silber-Legierungen, spiter ihrer Nachahmungen] und zeigt auch 
im iibrigen, daB ihm, wie so hiufig, eigene Sachkenntnis fehlt 8• - Der 

1 ebd. 264. 
2 "Nomenclatura ... " (Torgau 1557; 1565). Vgl. Hommel "Chemiker

Zeitung" XXXVI, 918 (1912). 
a Frankfurt 1557; 3, 64. 
, ebd. 6, 60. Die Herkunft der wohl entstellten Bezeichnung Mythan 

bleibt fraglich; vielleicht besteht eine Beziehung zum italienischen imitazione 
= Nachahmung, oder zu imitato = nachgeahmt ~ 

6 Ziirich 1565, 19. • Basel 1567, 12, 10. 7 Frankfurt 1672, 284. 
8 Frankfurt 1582, 359. Bei Konrad von Megenberg (gest. 1374). dem 

Verfasser der ersten deutsch geschriebenen Naturgeschichte, ist Gunderfai 
= Electrum, und dieses (angeblich) = Cyprium. dem Erz aus Cypern ( .. Buch 
derNatur", ed.Pfeiffer. Stuttgart 1861,478; lib. 7,cop. 5); voneinemHelm
schmuck, nicht aus Gold, sondern triigerisch aus Kunterfeiter, spricht aber 
schon gegen 1300 der Minnesinger Rumelant, und auch Konrad von Wiirz-
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durch seine so abenteuerlichen Schicksale bekannte Alchemist Thurn~ 
eisser halt 1583 in der .. Magna Alchymia" das an einigen Orten 
vorkommende Wismut, auch .. Magnesia" geheiBen, fur eine "abgehende 
Materie" [einen Abfall] vom Schmelzen und Rosten der sog. Graupen, 
tauglich zu allerlei alchemistischen Arbeiten, und zwar je nach dem 
Stande der Sternbilder und Planeten, da es, ebenso wie das verwandte 
Zinn, dem Jupiter zugehort 1• - Dornaeus, der getreue Junger des 
Paracelsus, schreibt 1584 im "Dictionarium Theophrasti Paracelsi", 
Bismatum, Vvismadt, sei die leichteste, bleichste und geringwertigste 
Art des Bleies, ein leicht schmelzendes, rohes, "aussatziges", nicht zu 
bearbeitendes oder zu hammerndes Zinn 2, und erkliirt im "Schicksal der 
chemistischen Philosophei", dem Par ace I sus folgend, "Wisumb" 3 fur 
eine Art Markasit, fur "Spiessglass" [Antimon~Sulfid], fur ein Halb~ 
metall, das u. a. auch zu alchemistischen Zwecken benutzt wird". 

1m Jahre 1590 veroffentlichte Petrus Albinus seine vortreffliche 
"Meissnische Berg~Chronik" und erziihlt, daB Wissmuth (Wiesmut, 
Wiessmuth), wie dies Fabricius ebenfalls erfahren habe, ganz neuer~ 
dings auch in England aufgefunden worden sei 5, wiihrend man es an~ 
fangs "allein im Meyssener Lande" gewann, spiiter allerdings "gar kost~ 
lich auch in Bohmen"6; "zuvor hat man nicht viel davon gewusst"7), 
aber 1480 war die iilteste "Wissmuth~Zeche" bei St. Georgen am Schnee~ 
berg schon 100 Lachter [= 210 m] tief und lieferte, gleich den manchen, 
nachher anderwiirts erschlossenen, erst nur gediegen "Wissmuthbluet", 
dann aber auch das [ausgeseigerte] Metall. Dieses erweist sich als ver~ 
wandt mit Zinn, Blei und Stibi [Antimon], ist oft giftig [durch Gehalt 
an Arsen] und steht an Wert zuweilen dem Kupfer gleich, ist aber zu~ 
zeiten auch wieder billiger als Blei, weil man mit ihm allein nichts anzu~ 
fangen vermag 8• 1m ubrigen beschrieben schon Agricola und Mathe~ 
sius Alles Zugehorige ganz richtig. - Hauptsiichlich auf letztere Autoren 
beruft sich auch der Verfasser des ersten eigentlichen chemischen Lehr~ 
buches, Libavius (Liebau) aus Halle: laut der "Alchemia" (1597) ist 
Bismuthum oder Plumbum cinereum eine Marcasita und wird auch aus 
einer solchen ausgeschmolzen 9; den "Commentationes metallicae" (1597) 

burg (urn 1275) kennt dieses Wort. ("Jenaer Liederhandschrift", ed. Holz 
und Saran, Leipzig 1901; I, 84, 169). 

1 Berlin 1583, 128, 141; 81, 94; 106, 107, 113. 
• Frankfurt 1584, 24, 93; es soli schon eine Ausgabe von 1563 geben? 
a Druckfehler? 4 Frankfurt 1583; Abdruck Stuttgart 1602, 37. 
6 Dresden 1590, 41, 115, 123, 124. 41 ebd. 42, 132ff.; 68, 78. 
7 ebd. 41. 8 ebd. 137; 41, 132ff. • Frankfurt 1597, 137, 153, 210. 
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und der gleichzeitig begonnenen, aber erst nach elmgen Jahren er
schienenen "Alchymistischen Praktik" zufolge handelt es sich um eine 
"Marcasita stannea" [eine zinnartige], und das Wismat selbst ist nach 
den Einen auch noch ein Markasit oder "Spiessglass", nach den Anderen 
eher eine Erde, nach wieder Anderen ein Halbmetall, Bastard oder Zwit
ter und nach noch Anderen ein wahres Metall, enthalt Schwefel, Queck
silber, Arsen und Erde, steht dem Zinn, B1ei und Antimon nahe und 
legiert sich mit diesen und mit Silber!; die schon in den namlichen 
Jahren angefangenen, aber erst erheblich spater vollendeten und ge
druckten "Arcana A1chymiae" fiihren aus 2, daB Bismuthum, Wismath, 
weder identisch mit einer "Magnesia" ist, noch mit dem allerdings nahe 
verwandten Blei, Antimon, Zinn oder Silber, noch mit dem neuen 
Calaem [= Zink)3, daB es aber auch kein Halbmetall vorstellt "wie nach 
Einigen Quecksilber oder Antimon"", sondem ein wahres Metall von 
eigener Art, ganz so wie [entgegen Paracelsus] auch Antimon, Arsen 
und Quecksilber 6. Nicht zu bestreiten ist freilich ein gewisser Zusammen
hang mit den Markasiten, woher sich wohl die Bezeichnung "weisses 
Stibi" [wei6es Antimon] erklart 8, sowie einige iThnlichkeit mit den Edel
metallen, besonders dem Silber, weshalb denn auch z. B. Winandus 
die Verwendung zur Herstellung von [alchemistischen] "Tincturen fur 
Gold und Silber" empfahl 7• 

DaB die sog. Wismut-Malerei u. a. in Niirnberg mindestens weit 
in das 15. Jahrhundert zUrUckreicht, wurde schon weiter oben erwahnt, 
und auch Darmstaedter ist der namlichen Ansicht 8 ; wah rend jedoch 
diese Kunst urspriinglich nur von Einzelnen und gelegentlich ausgeiibt 
wurde, begann der handwerksmaBige Betrieb in gro6erem MaBstabe nach 
Bucher ll erst 1572, in welchem Jahre "Paul Hardting die Meisterschaft 
auf das Wismatmahlen anfing". Die Zahl solcher Wismat- oder Wissmath
Maler wuchs dann ziemlich rasch an, aber laut den "Niirnberger Raths
verlassen seit 1449" schien sie noch bald nach 1600 dem Magistrat 
nicht groB genug, um "ein geschworenes Handwerk" zuzulassen 10, und 

1 Frankfurt 1597,32,40,270; Frankfurt 1603,246. Offenbar ist auch hier 
bald von metallischem Wismut die Rede, bald vom Sulfid oder von anderen 
Verbindungen. 

I Frankfurt 1615; I, 91; II, 62. 
8 ebd. I, 214. Uber Calaem vgl. meine "Alchemie". ' ebd. I, 91. 
I ebd. III, 105. 8 ebd. I, 91; II, 181. 7 ebd. II, 63. 
8 "Kultur des Handwerks" (Munchen 1927) 298. 
e "Geschichte der technischen Kunste" (Stuttgart 1893) III, 243. 

10 Ed. H.ampe (Leil?zj, 1904), Bd. XII der "Wiener Quellenschriften zur 
Kunstgeschlchte, 2. Sene ; II, 402, 449, 497; 406. 

Y. Lipp_nn. Geschichte de. Wismuls. 2 
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erst 1613 bewilligte er, nach anfanglicher Ablehnung, eme geWlsse 
zUnftige .. Ordnung, ..• insoweit sie keine Belastigung Anderer mit 
sich bringt", erklarte jedoch deren 1617 geplante "Erweiterung" fur 
unzulassig1• Um etwa die namliche Zeit begann dann die eigentliche 
BlUte dieses Kunsthandwerkes ll und dauerte bis gegen 1800 fort 3 ; die 
Mitbenutzung von .. Wissmuth" harte jedoch nach Roth allmahlich auf, 
man malte die bunten Farben nur mehr unmittelbar .. auf das blosse 
Holz der Schachteln, T ruhlein, Nahpulte u. dgl." und brachte den ge
wiinschten Glanz durch Uberziehen mit den sehr verbesserten und auch 
weit billigeren Lacken verschiedener Art hervor. 

4. Das Wi smut und die Erfindung des Buchdruckes. 
Weder der Verbrauch des Wismuts beim "Grundiren" der Malerei, 

noch der als Zusatz in der Zinngie8erei (der sich auf wenige Prozente 
beschrankte) bnn allein bedeutend genug gewesen sein, urn den schon 
seit etwa 1450 erheblich wachsenden Bedarf an diesem Metalle zu er
klaren, der u. a. die Vertiefung des Schneeberger Schachtes (his 1480 
schon auf 210m) und die ErschlieBung vieler anderer Gruben in Sachsen 
und Bohmen veranlaBte; daher drangt sich der Gedanke auf, Wismut 
mUsse von etwa 1450 ab noch eine neue, bis dahin unbebnnte und, 
wenn auch langsam, so doch stetig zunehmende Verwendung gefunden 
haben. Es sei gestattet, hieruber eine Vermutung auszusprechen, die 
einiges Licht auf bisher unbeachtete Zusammenhange wirft. 

Uber den Anfangen der Buchdruckerkunst sowie Uber Personlich
keit, Herkunft, Stand und gewerbliche Zugehorigkeit ihrer Erfinder liegt 
in vieler Hinsicht noch heute ungekliirtes Dunkel, die Moglichkeit seiner 
Aufhellung erscheint fragwiirdig, und an dieser Stelle bnn daher auf 
Einzelheiten nicht eingegangen werden; insbesondere ermangelten aber 
die Verfasser mehrerer einschliigiger geschichtlicher Werke von Ruf der 
erforderlichen technischen Kenntnisse und ergingen sich daher in 
ganz irrtUmlichen, ja unmoglichen Annahmen. 1m nachstehenden sei 
deshalb hauptsiichlich auf die Schriften zweier Autoren Bezug genommen, 
die Uber eigene,langjiihrige, praktische Erfahrungen verfiigten und ver-

I Ed. Hampe (Leipzig 1904), Bc:l. XII der .. Wiener Quellenschriften zur 
Kunstgeschichte, 2. Serie"; II, 456, 459, 504. 

I Bucher, a. a. O. 
8 Roth, a. a. O. 111,256. Gatterer sagt noch gegen 1790, die Niirnberger 

.. Schachtelmaler" hie6en auch .. Wismutmaler", weil sie dieses Halbmetall zu 
ihren Farben gebrauchten: Beckmann .. Physikalilch..okonomische Biblio
thek" XVII, 197 (Gottingen 1791). Weiterhin zitiert all .. Bibl. ... 
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fagen. auf Faulmanns .. Erfindung der Buchdruckerkunst"l und auf 
Zedlers "Die neue Gutenberg-Forschung"s. Nach Zedler3 ist der 
Hollander Coster insoweit als Vorlaufer Gutenbergs anzuerkennen. 
als ihm mit Hilfe einzelner aus B1ei oder aus Zinn mit einem bleiemen 
Ansatzstiibchen {von der Gestalt .L} in Sandformen gegossener Buch
staben. und zwar ausschlie6lich groBer {Majuskeln}. die mechanische 
Vervielfaltigung kurzer Schulbiicher gelang; zu jener umfangreicherer 
Werke war aber sein Verfahren ganz ungeeignet und infolge der miihe
vollen Anfertigung der wenig haltbaren. gegen starkeren und wieder
holten Druck nicht widerstandsfahigen Buchstaben {namentlich der kost
spieligen zinnemen} auch viel zu teuer; eine weitere Vervollkommnung 
hat es nicht erfahren und wurde daher alsbald durch die Erfindungen 
Gutenbergs verdriingt. die nach langen. unermiidlichen Versuchen 
gegen 1450 fertig ausgebildet waren. A1s ihre wesentlichen Punkte sind 
anzusehen: I. die Benutzung einzelner. groBer und kleiner Buchstaben 
und ihre vorbiIdliche Massenherstellung durch GieBen mittels einer 
Handvorrichtung; 2. der Gebrauch der eigentlichen Druckerpresse. ver
mutlich einer Nachbildung der Miinzpressen im Mainzer Miinzamte. in 
dem Gutenbergs Vater gewohnt haben soli und mit dem er in naher 
geschaftlicher Verbindung stand 4; 3. die Bereitung einer guten Drucker
schwarze. die wohl aus KienruB. Leinol und anderen Zutaten bestand 1;. 

Inwieweit ein AnteiI an diesen Erfindungen auBer Gutenberg selbst 
auch seinen spiiteren Genossen zukommt. dem reichen Kaufmann F us t 
und dessen anfanglichem Gehilfen und nachherigem Eidam Peter 
Schoeffer. steht nicht sicher fest. Der hochgelehrte Abt Trithemius. 
der 1513 die .. Annalen des Klosters Hirschau" verfa8te 6• erziihlt in 
diesen nach Mitteilungen, die er 1482 von Schoeffer erhiele. daB es 
1450 Gutenberg gelungen war. "Formen" far aile Buchstaben herzu
stellen und in diesen Matrizen siimtliche Lettem zu gieBen. "characteres 
aeneos sive stanneos. ad omnem pressuram sufficientes'" d. h. "solche 
aus Erz oder Zinn. die jedem Drucke gewachsen sind". Nach Fa u 1-
manns vergleichenden Untersuchungen der altesten Inkunabeln 8 ist es 
fraglos. da8 sich Gutenberg schon vor 1454 statt aus Messing ge
schnittener Buchstaben aus anderen Metallen gegossener bediente. doch 
scheint er noch ausschlie81ich bleieme Matrizen benutzt zu haben. deren 

1 Wien 1891; vgl. dessen .. Geschichte der Buchdruckerkunst" (Wien 1882). 
2 Frankfurt 1923; vSI. dessen .. Von Coster zu Gutenberg" (Leipzig 1921). 
3 a. a. O. 46f£., 55ft. • F aulmann 5ff. 5 eM. 11. 
e St. Gallen 1690. 7 eM. II, 421; F aulmann 74ff. 8 a. a. O. 47f£. 

2* 
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Ersatz durch kupferne zu den bedeutsamen Errungenschaften Schoef
fers zahlt. Was die Buchstaben betrifft, so war Zinn (namentlich das 
erforderliche reine) teuer und auch schwerlich "jedem Drucke gewach
sen", Blei aber zu weich; was man unter "aes" zu verstehen hat, bleibt 
wegen der bekannten Vieldeutigkeit dieses Wortes (Kupfer, RotguB, 
Bronze, Messing, Metallgemische aller Art) ungewiB, wahrscheinlich 
kommt eine "geeignete", d. h. "leicht gieBbare" und "geniigend harte" 
Legierung in F rage. Der Niirnberger Amtmann v. M u r r, der 1778 
eine "Beschreibung ... von Niirnberg und Altdorf" herausgab, erwiihnt 
beim Jahre 1450 ebenfalls die Erfindung des Buchdruckes durch Guten
berg, fiihrt den Trithemius und andere alte Quellen an! und erziihlt, 
daB die urspriinglichen Buchstaben aus Blei oder Zinn nicht geniigten, 
daB aber gegen 1450, entweder un mittel bar durch Fust und Peter 
Schoeffer aus Gernsheim, "einen erfinderischen und klugen Kopf" 2, 

oder doch unter deren Mitwirkung, ein verbessertes GieBverfahren an
gewandt, und "eine gewisse Mixtur entdeckt wurde, die die Gewalt der 
Presse eine gute Zeit aushalten konnte", "was alles die Drei geheim 
hielten"3. 

Worin das We sen dieser fiir die Entwicklung des Buchdruckes ent
scheidenden "gewissen Mixtur" oder "geeigneten Mischung" be
stand, dariiber auBert sich keiner der angefiihrten alteren und jiingeren 
Autoren, und an dieser Stelle setzt nun die oben angedeutete neue Ver
mutung ein: sie war eine Wismut-Legierung. Das Wismut, das 
schon bei 264 0, nach anderen bei 270 0 schmilzt, bildet tatsiichlich zahI
reiche Legierungen, die sich z. T. durch sehr niedrigen, sogar unter
halb 100 0 Iiegenden Schmelzpunkt auszeichnen 4 und besondere Leicht
fliissigkeitbesitzen; eine aus Blei mit wechselnden Zusatzen (7-25%) 
Antimon, nebst 10% der Gesamtmenge an Wismut bereitete, wird z. B. 
noch jetzt zur Anfertigung sog. Klischees fiir Holzschnitte u. dgl. be
nutzt, da sie sich geschwind und sehr vollkommen verfliissigt, auch 
wieder rasch erstarrt, weitaus harter und fester ist ais jeder ihrer Be
standteile, und endlich die schiitzenswerte Eigenschaft zeigt, sich (ebenso 
wie das Wismut selbst) beim Erkalten auszudehnen, so daB sie die 

1 Den ersteren in lateinischem Wortlaute (Niirnberg 1778, 683, 725). 
I "ingeniosus et P!!Jdens". 3 Murr 681, 688; 685. 
, I?er des s~. Woo.dschen Metall~ (aus 7---:-8 T. Wismut, 4 T. Blei. 

2 T. ZIOn, 1-2 T. CadmIUm) betriigt 68 I - Berelts Newton (1643-1727) 
legte 1701 in der "Scala graduum caloris et frigoris" den Siedepunkt des Wassers 
durch den Schmelzpunkt einer Legierung von 2 T. Blei, 3 T. Zinn und 
5 T. Wismut fest. 
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Formen in sicherer und gleichmaBiger Weise ausfiillt. Eine derartige 
Legierung geniigte also samtlichen Anspriichen, die der Buchdruck an 
sie zu stellen hatte, und ein "findiger Kopf", der z. B. nur wuBte, daB 
die "Kandelgiesser" ihr Zinn "harter und hammerbarer" machen. in
dem sie ihm einen Zusatz von Wismut geben, konnte daher sehr wohl 
den Gedanken fassen, einen ebensolchen zu Zwecken des Lettemgusses 
auch beim Blei zu versuchen. Die ZinngieBer bildeten eine zahlreiche, 
weitverbreitete und alte Zunft, die z. B. in Niimberg und Augsburg 
schon seit dem 13. und 14. Jahrhundert nachweis bar ist l ; ihre Kunst
griffe kennenzulemen, lag also nicht auBerhalb des Bereiches der 
Moglichkeit. 

Selbstverstandlich erhebt sich die Frage, ob zugunsten der vor
getragenen Vermutung auch irgendwelche bestimmte Anhaltspunkte 
sprechen, und sie kann bejaht werden. Bei der Einnahme von Mainz 
im Laufe der Kiimpfe, die der Erzbischof Adolf von Nassau seiner 
Nachfolge halber fiihrte, ging 1462 auch das Haus Fusts in Flammen 
auf, und wenn die streng geheimgehaltenen Verfahren auch schon vor
her in ganz vereinzelten Fallen weiterverbreitet worden waren, so er
folgte nunmehr eine allgemeine Abwanderung und Zerstreuung der Ge
hilfen, "ohne die diese Kunst nicht ausgeiibt werden konnte", und zwar 
sowohl nach dem In- wie nach dem Auslande. Mindestens seit 1474 
sind die ersten Buchdrucker, Deutsche, u. a. aus Niimberg und Koln, 
sogar schon in Spanien nachweisbar, z. B. in Sevilla 2, und wie Schultes 
hervorragendes Werk "Die gro6e Ravensburger Handelsgesellschaft" 3 

ersehen laBt, bezog einer von ihnen, Hiirus in Saragossa, wohl 1495, 
durch die Ravensberger Kaufherren 77 U "Wismat"4. Wenn sich nun 
einer der ersten Bahnbrecher in femem Lande bereits 1495 eine derartige 
Menge aus der Heimat zusenden lieB, so ist wohl die Annahme berechtigt, 
daB die Benutzung der wismuthaltigen Legierung dort seit langem ein
gefiihrt war und eines der sorgfaltig gehiiteten Geheimnisse der 
Gutenbergschen Druckerei bildete. das bisher vollig im dunkeln lag. 
Fiir diesen Sachverhalt spricht es auch, daB wir aus jiingerer Zeit kein 
Wort weder iiber das erste, etwa spatere Auftauchen einer so wich
tigen Erfindung noch iiber ihren Erfinder selbst vernehmen: sie muB 

1 Roth IV, 155; III, 22. Murr 675. v. Stetten "Kunst- u. Gewerbs
Ceschichte von Augsburg" (Augsburg 1779, 240). 

B Murr 727; Roth IV. 106. 3 Stuttgart 1923. 
4 ebd. I. 342ff, 351. - Kurze Notiz: "M. G. M." XXI, 3 (1922). -

Schulte wirft die Frage nach Bedeutung und Rolle des Wismuts ausdruck
lich auf, ohne jedoch ihre Beantwortung unternehmen zu wollen. 
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eben weiteren Kreisen von Anfang an schon zusammen mit der Buch
druclcerei iiberhaupt zur Kenntnis gelangt sein und wird daher von 
jenen Autoren der F olgezeit. die ihrer merst gedenlcen. als etwas bereits 
Wohlbebnntes und der Erkliirung nicht mehr Bediirftiges vorausgesetzt. 
So z. B. erwihnt Agricola 1546. daB Wismut zu allerlei Metallmischun
gen dient. und daB aus einer solchen .. temperatura" [= Legierungp. 
die Plumbum cinereum und Stibium [Antimon] enthiilt. die Drucker 
ihre .. characteres litterarum" • ihre Buchstaben. gie6en I ; Mat h e s ius 
sagt 1553 oder wenig spiter. daB die Buchdrucker ihre Buchstaben aus 
einem Metall gie6en. und .. sollen Bley oder Wismat mit Spiessglas ver
mischt dazu nehmen"3; in Jost Ammans so beriihmter Beschreibung 
der .. Stinde und Handwerker" endlich. die 1568 zu Frankfurt erschien. 
beginnen die von Hans Sachs verfaBten Verse. die auf Tafel 15 unter 
der Abbildung .. Der Schriftgiesser" steben: 

.. Ich geuss die Schrift zu der Druckerey. 
Gemacht aus Wissmat, Zinn, und Bley." 

Angesichts des Ubereinstimmens aller dieser Umstiinde diirfte daher 
an der Richtigkeit der dargelegten Zusammenhinge bum mehr ein 
Zweifel bestehen. 

5. Herkunft des Namens Wismut. 
Der Name des Wismuts tritt schon seit friibester Zeit in sehr ver

schiedenen Formen auf. die z. T. im vorhergehenden erwihnt wurden. 
z. T. sich in Gopferts .. Die Bergwerks-Spracbe des Matbesius" ver
zeichnet finden \ z. T. bei einigen jiingeren Autoren iiberliefert sind, 
so u. a.: 

Wismat 
Wissmat 
Wismath 
Wissmaht& 
Vvismadt 
Wisemat 
Wesemot 

Wismut 
Wissmut 
Wismuth 
Wismuht 
Wissmuth 
Wiessmuth 
Wisemut ' 

Wyssmuth 
Wysmud 
Bisemutum 
Bisemuthum 
Bisematum 
Bismut 
Bismat 

1 .. Temperatura" heiBt urspriinglich Mischung, daher man noch jetzt in 
der Hiittenkunde vom .. Tempem" des Eisens spricht. Der Wandel dieser Be
deutung zu jener des Wirmegrades, den man durch wechselnde Mischung der 
von Natur aus mehr oder weniger hei6en und kalten .. Elemente" bedingt 
glaubte, ist sehr bemerkenswert. 

2 .. Opera omnia" 338. • .. Bergpostilla" 92, 96. 
, StraBburg 1902, 8; 31; 60, 97; 18; 23, 93; 104. 
5 Johnson 1652; s. unten. e Rulandus 1571?, 1612; B. unten. 
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Ihre Zahl schien so groB und ihre Deutung so schwierig, daB noch um 
1775 der treffliche schwedische Mineraloge und T echnologe Wa lIeri u s 
(1708-1785) es als das richtigste empfahl, sich hinsichtlich dieser Frage 
iiberhaupt keine Gedanken zu machen 11 

Zweifellos steht fest, daB das Wort volkstiimlich~deutschen Ur~ 
sprunges ist, daB der Ubergang seines Anlautes W in Berst anlaBlich 
der Latinisierung erfolgte und daB sich der friiheste Versuch einer Er~ 
klarung bei Mathesius (I553ff.) findet, der sich dabei aber auf eine 
weit zuriickliegende Zeit beruft: "Habens die alten Bergleut Wismat 
genennt, dass [weil] es bliiht wie eine schone Wiesen, darauf allerley 
farb Blumen stehen."! Diese volks-etymologische Auslegung, die sicht~ 
lich auf die bunten Anlauffarben zielt, die gediegenes Wismut, das 
Suifid, und andere seltenere Wismutmineralien zuweilen zeigen, hat der 
Naehwelt so sehr eingeleuehtet, daB die Autoren der nachsten Jahr~ 
hunderte sie fast ausnahmslos wiederholen und auch einige Neuzeitliche 
sie mindestens noeh anfiihren, z. B. Zippe3, Wibel 4, Diergardt'5, 
Schierl 6 und Kluge 7• Ganz irrtiimlich sind die Angaben, daB sich 
Anspielungen auf die "Wiesenmatte" oder auf eine gleichnamige Grube 
naehst Schneeberg 8 schon in der "Philosophia sagax" bei Paracelsus 
und im "Kreuterbuch" des Taberniimontanus (= Bergzaberner, 
1520-1590?) fanden. Sieht man namlich nach, so ergibt sieh, daB an 
beiden Stellen von Pflanzen die Rede ist, indem die paracelsische 
Schrift nur den gelegentlichen Satz enthiilt, "nieht Wisen und Matten 
sind die Arzney, ... sondern der Auszug aus ihren Kriiutern" 9, wahrend 
Tabernamontanus von einer Art Kiimmel spricht, dem "Matt~Weiss
Kiimmel, weil er auf Matten und Wiesen wiichst"10 I Mit Recht erkliirte 
sich daher schon Gopfert ll gegen den Zusammenhang von Wismat und 
Wiese, und diese Auslegung ist jedenfalls abzulehnen. - Das namliche 
gilt betreffs einiger anderer, weither geholter Ableitungen, nach denen 

1 .. Physische Chernie", Vb. Weigel (Leipzig 1776) I, 183. 
s .. Berg~Postilla" 92. 
3 .. Geschichte der Metalle" (Wien 1851) 240. ' a. a. O. 
& .. Etyrnologische Untersuchungen" ... Journal f. praktische Chernie" II, 

Bel. LXI, 500 (1900). 
I .. Etyrnologische Erklirungen" (Mihrisch-Ostrau 1901) 32; Hinweis auf 

Wibel. 
7 .. Etyrnologisches Worterbuch" (StraBburg 1910) 497. 
• Darrnstaedter fiihrt nur eine Grube .. In der Wiesen" an ( .. Kultur des 

Handwerks", a. a. 0.). 
e I, cap. 6; ed. Huser II, 379. 

10 .. Kreuterbuch" (Frankfurt 1588) 172. 11 a. a. O. 104. 
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z. B. die Silbe mat auf die altagyptische Gottin Mat zuriickweisen soli 1 

oder die Silbe wis auf das keltische (und indogermanische) visu (= gut, 
wiirdig), das u. a. einige kymrische, gotische und vandalische Eigen
namen bewahrten 2. - Nicht aufrechterhalten laBt sich auch eine vor 
Jahren von Ruska 3 aufgesteIIte Hypothese, der gemaB sowohl "Wismut" 
wie "Antimon" verdorbene Formen des arabischen "Itmid" waren, das 
man selbst wieder als EntsteIIung des griechischen "Stimmi" [urspriing
lich Antimonsulfid, Antimonglanz] anzusehen hat; auch ist Antimon 
richtig auf das griechische "Anthemonion" (= Ausgebliihtes) zuriickzu
fiihren 4. 

AIs wahrscheinlichste Erklarung der Benennung seitens der "alten 
Bergleute" darf Wismat = "weisse Masse, weisses MetaII" gelten, die 
also vor aIIem auf den heIIen Glanz anspielt, der zuerst AniaB gab, das 
fiir Silber gehaltene Mineral zu beachten und zu priifen. "Massa" be
zeichnet schon bei den romischen Klassikern "die im Feuer zusammen
gebackenen gliihenden Eisenklumpen" 6, die "massa ferri", und erhielt 
sich in gleichem Sinne da, wo der romische Bergbau fortdauerte oder 
friihzeitig wieder aufgenommen wurde, so daB z. B. in Eisenerz (Steier
mark) 1182 "massel" = "in die Erde gegossene Roheisen-Luppe" nach
weisbar ist und im SiegerIand 1311 "Masshiitte" = Eisenhiitte 6• In 
der wohl zu Rom im 10. Jahrhundert entstandenen Schrift des Heraklius 
"Von den Farben und Kiinsten der Romer" sind "massae" Blocke Glas 7, 

wah rend in des Deutschen (?) The 0 phi Ius "Schedula diversarum artium" 
(Verzeichniss der verschiedenen Kiinste), gegen 1100, diese Bezeichnung 
nicht auftritt 8. Aus dem lateinischen massa 9 ging auch das mittelhoch
deutsche masse, messe hervor, das in der Regel Messing bedeutet (messen 
= messingen), oft aber auch fiir eine beliebige andere "Masse" [= Le-

1 Angeftihrt bei Rossing "Geschichte der Metalle" (Berlin 1901) 244; 
der Gedanke soli von Wibel herrtihren? - Mat war die Gottin der Weisheit, 
s. tiber sie z. B. bei Brugsch "Religion und Mythologie der alten Aegypter" 
(Leipzig 1891) 477; mit Metallen hatte sie nicht das geringste zu tun. 

2 Vgl. Hoops "Reallexicon der deutschen Alterthumskunde" (StraBburg 
1911 ff.) IV, 513. . 

3 "Steinbuch des Aristoteles" (Heidelberg 1912) 175; "M. G. M." XIII, 
205 (1914). 

4 S. meine "Alchemie" 629ff. 
6 Bltimner "Terminologie u. Technologie ... " (Leipzig 1887) IV, 219. 
6 Bltimner, a. a. O. Feldhaus "Technik der Vorzeit" (Leipzig 1914) 234. 

Hoops I, 548. 
7 S. meine "Beitrage" 145. 8 ebd. 158ff. 
9 Vom griechischen (hdl;a (maza), urspriinglich Brotteig; wloow (masso) = 

ich kaue. 
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gierung] steht l • Das epische Gedicht "Gudrun", redigiert bald nach 
120()2, spricht z. B. in seiner 1109. Strophe von Ankern, gesichert "mit 
spanischer Messe", die ein Schiff vor den Wirkungen des sagenhaften 
Magnetberges schiitzen sollen 3, und hat dabei offenbar das namliche 
Material im Sinne, das im 30. Kapitel des Theophilus "Auricalcum 
hyspanicum" heiBt (spanisches Messing). Nach einem Berichte von 1389, 
der des Erzbischofs von Rheims NachlaB behandelt, umfaBte dieser 
u. a. auch 43 U "Mette", worunter nach dem Lexikographen Du Cange 
ein Metall (Kupfer, Zinn?) oder eine Legierung verstanden sein muB4. 
Irrtiimlich ist die Angabe, daB messe, mette oder mett auch als spat
mittelalterlicher Name einer geringwertigen Miinze gebraucht worden 
sei, denn dieser lautet richtig "meid" und kommt vom lateinischen 
"minutum" (= klein) hers; vermutlich liegt irgendeine Verwechslung 
mit "Matte" vor, einem spanischen, noch bis ins 18. Jahrhundert hinein 
ausgepragten Silberstiick, das aber etwa einem Reichstaler gleichkam 6 • 

Bemerkenswert ist es hingegen, daB man unter "Matte", wie im Mittel
alter, so auch noch in der beginnenden Neuzeit, die "tauben" Gesteine 
der Bergwerke verstand, also Abraum, Gangart u. dgl. 7• Vielleicht hangt 
der Ausdruck mit "Materie" zusammen, wie denn der alteste im Wort
laut erhaltene Pachtvertrag des Herzogs Karl des Kiihnen von Bur
gund (1469) jede Vermischung des Limburger Galmeis mit sonstiger 
minderwertiger "Materia" verbietet 8, Paracelsus mit "Matery" und 
"materlich" auch die Bestandteile des Leibes und ihre Art bezeichnet 9, und 
der Volksmund in Siiddeutschland und Osterreich noch jetzt mit "Materi" 
Schutt, Geroll, jedoch auch Kleinholz, Holzabfall, Knochenreste, krank
hafte Auswiichse, ja selbst Eiter benennt. Vielleicht aber ist "Matte" in 
obigem Sinne auch nur das Wort Masse in niederdeutscher Pragung, bei 
der der tJbergang von ss in tt eine sehr gewohnliche Erscheinung darstellt. 
---------

1 Copfert 62; 15; 31,83. 
2 Einzige Handschrift in der Wiener Staats- (Hof-) Bibliothek. 
3 Vgl. tiber diesen die Sage vom "Herzog Ernst", verfaBt urn 1170/80, 

ed. Bartsch (Wien 1869), Vorr. 150. 
, Bapst "L'l-tain" (Paris 1884) 167. 1m "Lexicon ad scriptores mediae et 

infimae Latinitatis" von Maigne d' Arnis (Paris 1890) fehlt das Wort. 
5 Copfert 20, 62, 63, 92. "Meid" wird noch urn 1560 erwahnt, s. Mon

tan us "Schwankbticher", ed. Bolte (Ttibingen 1899) 283, u. Bobertag 
"Schwanke" (Berlin 1888) 359. 

6 Htibner-Zincken "Natur- u. Kunst ... Lexicon" (Hamburg 1746) 1379. 
7 Hommel "Chemiker-Zeitung" XXXVI, 918 (1912). 
8 Peltzer "Ceschichte der Messing-Industrie am Niederrhein" (Aachen 

1909) 88, 108. 
o "Coelum philosophorum", ed. Huser I, 928. 
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Dieser kann auch betreff der ersten Silbe von Wismat, Wissmat, in 
F rage kommen, besonders falls die Uberlieferung zutrifft, daB der sachsi
sche Bergbau, bei dem man das Metall zuerst beobachtete1, durch Bergleute 
aus dem Harz (Goslar?), also durch niederdeutsche, in Gang gebracht 
wurde. Noch die Goslarer "Bergordnung" von 1476 befiehlt das sorg
faltige Auslesen der "witten und swarten stone" (weiBen und schwarzen 
Steine)2, schon seit dem 12. Jahrhundert bedeutete "Witte und Wichte" 
(WeiBe und Gewicht) das Korn und Schrot des Silbergeldes 3, und aus
driicklich wird "Witte" auch als "albedo" (= WeiSe) im Sinne von 
Feingehalt der Miinzen definiert 4• Nach des Rulandus "Lexicon Al
chemiae", des sen 1. Auflage 1571 in Niirnberg erschienen sein soli (?), 
ist aber Albedo = "das Weisse", daher auch weiBes [weiBglanzendes] 
Wismat 5. Wiss statt WeiB findet sich iibrigens auch in siiddeutschen 
Dialekten vor: im "Buch der Cirurgia" [Chirurgie], das Brunschwig 
gegen 1500 in StraBburg verfaBte, heiBt es z. B. "Marcasita, d. i. ein 
Geschlecht wisse Materie"6, und ebenso ist daselbst die Rede von wiss 
Terbentin, wiss Wiruch [Weihrauchl, wiss Gilgen [Lilien]' wiss Wachs, 
wiss Wurtz 7• 

Das Wort Wismut, Wismuth, das als "Wysmud", mit dem u- statt 
mit dem a-Laute, schon bei Riilein von Kalbe (1505) vorkommt, er
klarte man nicht selten als zusammengesetzt aus weiss und muthen 
(muten), und noch urn 1770 schien dies Wallerius recht annehmbar 8. 

Muthen, mhd. muoten, miieten (= wiinschen, begehren) geht in der 
Sprache der Bergleute auf den Muth- oder Muthungs-Zettel zuriick, 
mittels dessen man bei den Inhabern der "Regalrechte" urn die Schurf
erlaubnis nachsuchte, woraufhin dann spater Muther die Bedeutung 
"Finder" annahm und muthen die des "Bergbauens"9; Wismut ware 
hiernach etwa das "weisse Gegrabene", das "weisse Fordergut". Als 
moglich gilt aber auch, daB Mut, im Sinne des mhd. muot (= nach Art 

1 Die Funde in Thiiringen, im Harz, in Hessen, im Schwarzwald usf. 
gehoren einer erheblich jiingeren Zeit an. 

2 Neuburg "Goslars Bergbau bis 1552" (Hannover 1892) 206. 
3 Moehsen "Geschichte der Wissenschaften in der Mark Brandenburg" 

(Berlin 1781) 230. 
4 Luschin v. Ebengreuth "Allgemeine Miinzkunde ... " (Miinchen 

1904) 141, 143, 156. 
5 Ausgabe von Frankfurt 1612, 299. 
6 StraBburg 1497, 127. 7 ebd. 24; 24, 50; 41; 91; 94. 
8 "Systema mineralogicum" (Stockholm 1772); s. Beckmann "Bibl." IX, 

178 (Gottingen 1778). - Erwahnung auch bei Darmstaedter "Kuitur des 
Handwerks", a. a. O. 

9 Gopfert 64; 30; 26; 64, 86. 
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und Weise; zugehorig} zu nehmen ware. also etwas dem Wei6en {Hellen. 
Glanzenden}. nimlich dem Silher. Zuzuordnendes andeute\ ungefihr 
so. wie einzelne Arme als .. die Armuth" {= zu den Armen gehorig} 
hezeichnet werden 2. oder einzelne Waisen als .. die Waismuth" (= zu 
den Waisen zahlend); letzteres Wort ist. auch als Waisemuth, Wasmuth 
u. dgl., noch jetzt ein in Norddeutschland weitverbreiteter Zuname und 
bnn als solcher eines (Magdeburger?) Kunsthandwerkers schon im 
12. Jahrhundert nachgewiesen werden 3. - Der Vollstindigkeit halher 
sei noch daran erinnert, daB das antike Wort fiir Diamant (Demant). 
Adamas. von Encelius (1557) deutsch als .. Demuth" wiedergegehen 
wird'. wohei also die Endsilhe mas in muth iihergeht. 

Ais wahrscheinlichste Erklarung des altesten Ausdruckes .. Wismat, 
Wissmat" bleibt jedenfalls die als .. weisse Masse, weisse Materie" an
zusehen; ihr gemiB ist das fiir die Wahl Entscheidende die auffallige 
Farbe, ganz so wie hei den gelben Mineralien Obergel (= Okergelb), 
Gilhe, Gelft 5, hei Rathel, Rothstein, Bergroth 6, bei "Wissant oder 
Marckesit", dessen noch Harsdorffer gedenkt7, hei Blau- und Grun
stein (Bergblau oder Kupferlasur; Malachit), hei Weiss- oder Rothgiiltig
erz, Rotheisenstein usf. .. Wismat" steht dann auch in volliger Parallele 
zu "Glismat" = "gleissende, glanzende Masse"; in der alten deutschen 
Mythologie war Glitznir der von Silber und Gold leuchtende Gotter
saal und Glisborn eine reine, klar funkelnde QuelIe 8, beim "letzten 
Minnesinger" Oswald von Wolkenstein (1367-1445) ist Glitz 
= Sonnenglanz 9, bei Mathesius glinzert der Bernstein 10, und der 
Augsburger Patrizier Hainhofer, der 1628/29 die hofischen Samm
lungen in Innsbruck und Dresden besichtigte, erzahlt von dem Kastchen 
aus "Geg(l)issmater" und von den "glissmaten Blumen", die gewisse 
Nonnen in Florenz verfertigten ll• Noch urn 1870 gab es auf den Jahr
markten zu Baden bei Wien Buden mit der Aufschrift "Aecht bohmischer 
Glismat", das waren bunte und namentlich "silherne" Glasperlen, 
Schmuck, Ampeln, Glockenziige u. dgl. aus solchen, sowie geschliffene 
Glaser aller Art 11. 
----

I Faulmann "Etymologisches Worterbuch" (Halle 1893) 396. 404. 
B Kluge. a. a. O. 23. 323. 8 Bucher III. 66. 
« .. De re metallica" 177. 6 Gopfert 33. 37, 65. 8 ebd.. 75, 77. 
7 "Erquickstunden", Ausgabe von Niirnberg 1635ff.; II, 252. 
8 Grimm "Deutsche Mythologie" (Berlin 1875) 190, 783. 
D Ed. Schrott (Stuttgart 1886) 57. 10 .. Bergpostilla" 51. 

11 Ed. Doering (Wien 1901) 44, 45. 
11 Eigene Jugenderinnerung. - Das Wort Glismat steht nicht in Schmel

lers .. Bayrischem Worterbuch". 
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6. Das Wismut im 17. Jahrhundert. 
Aus der Zeit des beginnenden 17. Jahrhunderts liegen neue Nach

richten iiber das Wismut und seine Verwendungen zuniichst nicht vor. 
Den Schriften des sog. Basilius Valentinus zufolge, die der Pfannen
herr (Salzsieder) Tho Ide zu F rankenhausen bald nach 1600 verfaBte, 
Z. T. wohl unter Mitbenutzung zeitgenossischer Voriagen, ist "Wismut 
oder Marcasit", "Wismut oder Magnesia" dem Zinn verwandt, reiht 
sich zwischen Eisen und Zinn ein, gilt als "des Jovis Bastart" 1, entsteht 
aus Erde, Zinn, Quecksilber und Schwefel, von dem es oft viel enthiilt, 
kommt aber auch in reinerer metallischer Form vor, "die Blei in sich 
hat, das man aus ihm gewinnt" 2, und dient zur Herstellung von Blei
Legierungen 3. - Der niederliindische Arzt, Alchemist und Mystiker 
Van Helmont (1577-1644) schreibt zur "magnetischen Wundheilung" 
u. a. auch eine Tafel aus Wi smut vor (tabula ex bismuto)', und der 
hochgelehrte Liibecker Naturforscher J u n g ius (1587-1657) verzeichnet 
in "De mineralibus" das Wismut und sagt, es vermoge eine Art Vitriol 
zu bilden 1\. - Nach des R u I and u s vielgelesenem "Lexicon Alchemiae" 
von 1612 6 kommt "weisses Wissmat" (Wissmath, Wissmut), d. i. Albedo 
[= das WeiBe] oder Magnesia alba, als "weisse Wissmutblume" gediegen 
vor, vermutlich durch die natiirliche Hitze der Erde schon in ihr ebenso 
ausgeschmolzen, wie es nachher aus wismuthaltigem "Stein" durch 
gelindes Feuer kiinstlich ausgeseigert wird 7; oft fiihrt es Silber in sich, 
auch gibt es eine blaue Farbe 8• Man nennt es Wisemut, Bisematum, 
Bisemuthum, Wyssmut, Mythan oder Conterfeyn, doch ist letzteres 
eigentlich eine Legierung des Zinns, die man aber auch aus jenem macht 9. 

Es gilt als eine Art Blei, plumbum cinereum, und zwar als geringstes, 
bleichstes und schlechtestes, "steht aber bei uns oft theurer im Preise 
als Blei"lO. - Auch der Arzt Du Ch.esne (Quercetanus, gest. 1609) 

1 "Chymische Schriften", Ausgabe von Hamburg (1700) II, 10,53,210,370. 
Z ebd. II, 79, 210. 3 ebd. II, 45. 
4 "Opera" (Leiden 1667) 459; 1. Aufl. 1655. 
5 Beckmann "Vorrath kleiner Anmerkungen ... " (Leipzig 1795) 106; 

S. "De mineralibus" 110. 
8 Frankfurt 1612,299,318,310,317,369. Es solI eine friihere Nurnberger 

Ausgabe von 1571 vorliegen? 
7 ebd. 369. 
8 ebd. 370; die "Farbe" aus dem in den Ruckstlinden verbleibenden 

Kobalt! Die ublichen weiteren Angaben S. 363ff. 
9 Irrtuml; ebd. 369, 102, 446. "Cuntelfer" = Conterfeyn S. 369. Vgl. 

weiter unten. 
10 ebd. 102, 446. 
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spricht vom metallischen Wismut, nennt es des schonen Silberglanzes 
wegen "stannum glaciale" (Spiegel- oder Eis-Zinn) und erklart es, dem 
bei vielen herrschenden Glauben entgegen, fiir ganz verschieden vom 
Antimon 1 und auch fur ein echtes Metall; noch sein Zeitgenosse Maj e r 
bestritt dies in der lateinischen Schrift "Mercuri us, der Konig Aller 
Erdendinge", und bezeichnete es, ebenso wie Zink, T utia [Zinkoxyd] 
und Antimon, als einen halbmetallischen Bastard 2. 

Der bekannte Chemiker und Technologe Glauber (1604-1668) 
gibt in seinen vor und urn 1650 verfaBten Schriften an, das "Wissmath
Erz", "Minera Bismuthi", finde sich meist in den Silbergruben, doch 
sei nicht bekannt, "welcher Stern hat Wissmuth, Kobolt, Antimon und 
Zink gezeuget" 3; es ist ein plumbum cinereum, leicht schmelzhar und 
fluchtig unter Entwicklung starker Diimpfe, hinterliiBt beim Ausseigern 
viele Graupen, die man samt dem Kobalt auf blaue F arbe verarbeitet 4, 

und dient nicht nur zur Verbesserung des Zinns zwecks Herstellung 
schaner Teller u.dgl., sondern liefert auch einen "Spiritus", der gemeine 
Metalle [alchemistisch] zu veredeln vermag 6• - Orthelius, der die 
Werke des 1646 verstorbenen alchemistischen Schwindlers Se nd i v ogi u s 
kommentierte, fiihrt gleichfalls ein aus "Bismuthum oder Magnesia" 
destilliertes Wunderwasser an, das den "Geist des Goldes" auszieht usf., 
daher bei den Alchemisten als sehr verwendbar gilt 8. - Der hoch
beruhmte Physiko-Chemiker Boy I e (1626-1691), in dessen "Experiments 
and Considerations touching colors" wohl zuerst das Chlorid des Wismuts 
auftaucht 7, berichtet ebenfalls von der angeblichen alchemistischen An
wendung des Wismuts (die Kraft des Priiparates solI mit zunehmendem 
Monde wachsen I), aber auch von der medizinischen 8• Diese war indes 
damals nicht mehr neu, denn eine Auflosung von Wismut in Salpeter
saure fuhrten unter dem Titel "Magisterium marcasitae" schon zur Zeit 
Kaiser Rudolphs II. (1576-1612) die Prager Apotheken ll, und daB sie 
durch Zusatz von Wasser getriibt und teilweise gefallt werde, wuBte 

1 Zetzner "Theatrum chemicum" II, 159. I Hommel, a. a. O. 918. 
8 "Glauberus concentratus" (Leipzig 1715) 313, 355, 405, 643. 
, ebd. 341; 355, 405. 
5 Vermutlich handelt es sich urn arsenhaltige Dimpfe, die das Kupfer 

"weissen"; s. meine "Alchemie". 
• Zetzner VI, 452. 
7 "Works" (London 1772) I. 664ff.; Kopp "Geschichte der Chemie" 

IV, 110. 
8 "Works" V, 606; VI. 121. 
• Wrany "Geschichte der Chernie in Bohmen" (prag 1902) 69; s. Fester 

"Entwicklung der chernischen Technik" (Berlin 1923) 91. 
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bereits Libavius; in den Apotheker-Taxen aus der zweiten Halfte des 
17. Jahrhunderts, selbst in denen kleinerer Stadte, wie Hannover oder 
CelIe, ist daher die "Marchasita officinarum seu plumbi cinerei". Wiss
muht, Wissmuth, Silberweiss. Lapis pyrites, haufig zu finden 1. 

Johnson halt 1652 im "Lexicon Chymiae" Bisematum (Bisemuthum, 
Wismat, Wismaht) noch fUr eine Art Blei, jedoch fur eine wertvollere 
Sorte, und scheint zu glauben, daB es aus den Silberschlacken herriihrt z. 
- Bech e r, der T echnologe und eigentliche "Vater des Phlogistons" 
(1635-1682), gedenkt in der "Physica subterranea" von 1669 des Bis
mutum (Bisemuthum. Bismuth) wiederholt 3, zuweilen als eines "metal
lum imperfectum" (HalbmetalIes), zuweiIen als eines dem SiIberglanz 
analogen. aber vom Silber und Gold-Markasit verschiedenen Minerals 4, 

so daB er wohl bald das Metall im Sinne hat, bald sein Sulfid. - Le
mery verwechselt 1675 Wismut mit Zinnli. beschreibt 1683 die Dar
stellung des Wismut-Subnitrates im "Cours de Chymie", erklart in 
dessen dritter Auflage von 1697 Wismut immer noch fur einen Markasit. 
fUr ein Zinn. "genannt estain de glace", meldet ferner. daB man es in 
England durch Verschmelzung von Zinn, Weinstein, Salpeter und Arsen 
kiinstlich darstelle, und rat. es [wegen des Arsengehaltes] in der Medizin 
nur auBerlich zu benutzen 6; selbst in dem weit spateren "T raite des 
drogues simples" kommt er uber diese Angaben nicht hinaus 7 und er
freut sich dabei der Zustimmung Pomets, der in seinem Drogen-Werke 
von 1692 die Frage aufwirft, ob Wismut nicht doch als ein "unzeitiges". 
in seiner Entwicklung noch zuruckgebliebenes Zinn anzusehen sei ~ 8 

DaB Lemery aber das u. a. als Schminke dienende Magisterium Bis
muthi [Wismut-Subnitrat] "Blanc d'Espagne" nennt, erklart Pomet fUr 
fehlerhaft, und ist hierbei im Rechte, denn "Album hispanicum" war 
urspriinglich Bleiwei6 9, das schon die Frauen des Altertums zur Ver
schonerung des T eints benutzten, desgleichen auch die des Mittelalters 
und der Renaissance, letztere neben dem so furchtbar giftigen Sublimat; 
Agricola kennt neben "Cerussa", dem BleiweiB aus "schwarzem Blei", 

1 Fliickiger "Documente zu Geschichte der Pharmacie" (Halle 1876) 
68. 79. 

I London 1652; I, 39, 204; II, 47. 
3 Ed. Stahl (Leipzig 1703) 188, 258, 347, 416, 467, 505, 665, 923. 
• ebd. 565. 6 Kopp, a. a. O. IV, 110. 
• Paris 1697, 115; die deutsche Ubersetzung (Dresden 1726) spricht von 

.. Eis-Zinn", das u. a. die Schmiede verwenden (I). 
7 Ausgabe von Paris 1714, 116. 
8 Deutsche Ubersetzung: .. Der aufrichtige Materialist" (Leipzig 1717) 680. 
9 Rulandus 369. 
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noch eines "aus dem weissen", dem Zinn, wohl ein Zinnoxyd, von dem 
er aber meint, es werde aus Zinn ebenso dargestellt wie Cerussa aus Blei, 
namlich "mit Essig"!, und dieser namlichen Ansicht ist auch noch 
Becher!. Erst im Laufe des 17. Jahrhunderts verdrangte das unschiid
liche Wismut-Suhnitrat das so hedenkliche BleiweiB und trat zugleich 
auch das Erbe seines Namens an; dabei ist jedoch nach Beckmann zu 
beachten, daB zu jener Zeit das Beiwort "spanisch" in spanischem WeiB 
und GrUn (Griinspan), spanischem Gras und Rohr, spanischen Fliegen, 
spanischen Dorfern usf., nur soviel als "neu, unbekannt, auslandisch" 
zu besagen pflegte 3. - Wismut-WeiB versuchten iihrigens die damaligen 
Kiinstler auch in der Olmalerei zu verwerten, wie z. B. ein Manuskript 
des Londoner Arztes und Kunstliehhahers De Mayerne (1573-1655) 
bezeugt; doch gelangten Van Dyck (1599-1641) und Andere zum Er
gehnis, es sei dem BleiweiB nicht ebenhiirtig und allenfalls nur fiir Minia
turen zu empfehlen'. Den Namen "glace d'etain", der sich in alteren 
Schriften iiher Malerei ofters vorfindet, bezeichnet Merrifield als 
"einen ehemals iihlichen fur Bismuth" Ii. 

Was die im vorstehenden wiederholt erwahnte "hlaue Farbe aus 
Wismut" hetrifft, so ist auf sie an dieser Stelle kurz einzugehen, da sie 
AniaB zu der ganz irrefuhrenden Behauptung gah, Wismut und Wismut
Malerei seien in Italien schon im 14. Jahrhundert bekannt gewesen, wie 
das u. a. aus Cenninis Schriften hervorgehe. In der Tat beschreiht 
aber das "Handbiichlein der Kunst", das dieser "in den Werkstatten 
aufgewachsene Meister" gegen 1400 verfaBte, mit keinem Worte die 
sog. "Wismut-Malerei", sondern schildert nur die Benutzung metal
lischen Zinns zur Verzierung von T ruhen und Kiistchen 6• Es erwahnt 
zwar den "Azzuro della Magna" (deutschen Azur)?, doch hat man unter 
diesem weder eine "hlaue Farhe aus Wismut" zu verstehen (die es gar 
nicht giht), noch eine solche "aus den Wismut-Graupen", d. h. aus dem 
in diesen zuriickhleibenden Kohalt; es ist namlich hezeugt, daB in Sachsen 
erst gegen 1500 Weidenhammer das Kohaltblau aus den Wismut
Riickstanden darzustellen lehrte, und am Verkaufe seines neuen Priipa-

1 "De natura fossilium", a. a. 0. Von der Uberfuhrung des primar ent
stehenden Acetates in das basische Carbonat (durch die Kohlensaure der Luft) 
wu6te man damals noeh niehts. 

I "Physica subterranea" 530. 3 "Beitriige" (Leipzig 1783ff.) I. 4%. 
" Eastleake "Beitrage zur Gesehiehte der Olmalerei" von 1847; Ub. 

Hesse (Wien 1907) 304. 
II "Original Treatises ... " (London 1849) II. 895. 
e Ub. Verkade (Stuttgart 1926) 148. 7 ebd. 45. 
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rates nach Venedig, zu Zwecken der dortigen Glasfabrikation, viel Geld 
verdiente 1• Was bei Cennini und auch in anderen gleichzeitigen Manu
skripten, z. B. in einem der Bibliothek zu Bologna, Azzuro della Magna, 
teutonico, tedesco oder Citramarinum heiBt lim Gegensatze zum aus
landischen Ultramarinum] 2, ist nicht Kobaltblau, sondem das Mineral 
Kupferlasur (Bergblau, basisches Kupfercarbonat), wie das schon der 
ausgezeichnete italienische Historiker der Chemie Guareschi zeigte 3 ; 

Cennini spricht im Cap. 60 auch ausdrlicklich yom Feinreiben einer 
"colore naturale", also eines fertig in der Natur vorkommenden, nicht 
erst durch Aufbereitung gewonnenen Farbstoffes, und im Manuskript 
"De arte illuminandi" , das nicht vor 1500 abgefaBt ist, heiBt es: "Azurium 
fit de lapide, qui nascitur in Alemania", "Azur bereitet man aus einem 
Mineral, das sich in Deutschland vorfindet".4 Erst im Verlaufe des 
16. Jahrhunderts wurde Kobaltblau unter dem Namen "Zaffera" [von 
Saphir; verdeutscht Zaffer] in Italien naher bekannt: der hervorragende 
Technologe Biringuccio (1480-1538) sagt in seiner berlihmten "Piro
tecnia" urn 1535, Zaffera diene [in Venedig] zum Farben von Glas und 
zum Bemalen glasierter GefaBe 6; es sei bemerkt, daB er weder bei diesem 
Anlasse des Wismuts gedenkt, noch bei der Schilderung der "Mailander 
Arbeiten aus gefarbtem Messing" 8, noch bei Aufzahlung der Legierungen 
von Blei mit Zinn und Antimon, u. a. der zum Letterngusse dienlichen 7• 

"Azzuro della Magna" ist auch bei ihm der Farbstoff aus einem Kupfer
minerals. - Rosetti, dessen Werk liber die Farberei, "Plichto" betitelt, 
im niimlichen Jahre (1540) erschien, erwahnt gleichfalls "zafferano"u, 
eben so Porta in der "Magia natural is" (verfaBt 1569?) "zaffera" oder 
"zaphera"lO; keinervon beiden spricht liberWismut,und auch Garzoni 
fiihrt es in seiner groBen Beschreibung der Klinste und Handwerke, der 
"Piazza universale" von 1584, weder in den Absatzen liber Metalle und 
Legierungen an, noch in jenen liber Buchdruckerei 11, und weiB noch in 
einer spiiteren, vielfach erweiterten Auflage nur zu sagen, die Schrift
gie6er verfertigten ihre Buchstaben "aus einer gewissen Composition", 

1 Beckmann .. Beitriige" III, 219ff. Spiiter wurde das Verfahren durch 
Schurer noch wesentlich verbessert. 

I Citra {lat.} = diesseits, ultra = jenseits (des Meeres). 
3 .. Storia della Chimica" (Turin 1901 ff.) V, 322,379; VI, 340. 
, ebd. V, 343, 349, 361. 
6 Venedig 1540; lib. 2, cap. 9. • ebd., lib. I, cap. 8. 
7 ebd., lib. I, cap. 5 u. 8: lib. 9, cap. 7. 
8 Guareschi IV, 441; Beckmann .. Beitriige" III, 195. 
8 Venedig 1540, 433. Guareschi VI, 348ff. 

10 Leiden 1651, 270. 11 Venedig 1592, 563, 835. 
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deren Geheimnis ihm aber offenbar verschlossen blieb 1. - Der erste 
italienische Naturforscher, der dem Wismut wenigstens einige Zeilen 
widmete, war wohl der so vielseitige Caesalpinus (1519-1603): dem 
Buche "De metallicis" von 1596 zufolge ist es deutschen Ursprunges 
und fiihrt daher den aus dem Deutschen entlehnten Namen "Bisemutum" ; 
es ist anscheinend eine "Marcasita nigra" [schwarzer Markasit1, eine Art 
Molybditis [d. i. Graphitl1, und man sagt, daB ein Zusatz davon gewohn
liches Zinn so schon wie englisches mache, und daB es zusammen mit 
Antimon in der Buchdruckerei benutzt werde 2. Vermutlich schopfte 
Caesalpinus letztere Angabe aus einer Schrift des beriihmten Arztes 
Fallopio (1523-1562), die gelegentlich einer "Marcasita librariorum" 
gedenkt, so geheiBen, weil sie in die Legierung eingeht, aus der die 
Buchdrucker ihre Lettern gieBen. Auf diese Stelle beruft sich auch noch 
1648 Aldrovandi in seinem groBartigen "Museum metallicum", an
schlieBend an die "neuerdings" von Cardanus mitgeteilte Tatsache, 
daB es neben den langst bekannten Arten Blei noch ein "plumbum 
cinereum" gebe, eine Art "lapis plumbarius" [Graphitlp, die zwischen 
Blei und Zinn steht, und den aus seiner Legierung mit letzterem an
gefertigten GefaBen den Glanz des Silbers verleiht 4• - Selbst der ge
lehrte, in Rom tatige Polyhistor Athanasius Kircher weiB 1665 im 
"Mundus subterraneus" (Unterirdische Welt) nicht mehr vorzubringen, 
als daB Plumbum cinereum, auch Marcasita, Magnesia alba oder Bis
muthum genannt, den Legierungen mit Zinn aIle die unzahlbaren bunten 
Farben iibermittle, die die Natur schon ihm selbst zuteilte 6• 

Noch ist einer absonderlichen Verwendung des Wismuts Erwahnung 
zu tun, namlich iener zur Verbesserung des Weines; ein derartiger, beim 
Schwefeln des Weines iiblicher Zusatz wurde schon urn 1600 gesetzlich 
verboten, wohl weil man das (unreine) Wismut seines Arsengehaltes 
wegen fiir gesundheitsschadlich erachtete 6. DaB er iiberhaupt erfolgte, 
ging vielleicht auf alchemistische t1berlieferungen zuriick, denn da das 
Antimon, mit dem Wismut so lange verwechselt oder gleichgesetzt wurde, 
zur metallurgischen Reinigung des Goldes diente, schrieb man ihm 
daraufhin auch andere derartige Wirkungen besonderer Art zu; hieraus 
erklart sich z. B. die sonst kaum verstandliche Anwendung von SpieB-

1 Vgl. die deutsche Ubersetzung, Frankfurt 1659, %7. 
2 Ausgabe von Niirnberg 1602, 186; urspriinglich Rom 1592. 
3 Oer Gleichsetzung von Graphit und Blei entsprang unser Name "Blei

stift' , . 
4 "Mus. metall." (Bologna 1648) 161, 167. 
5 Amsterdam 1665; II 306. 'Beckmann "Beitrage" I. 200. 

v. Lippmann. Geochichte des Wismul •• 3 
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glas zur Klarung von luckersaften, die im 17. Jahrhundert vielfach ge
brauchlich war und sich trotz ihrer volligen Nutzlosigkeit mancherorts 
bis gegen 1800 erhielt 1. 

7. Das Wi smut im 18. Jahrhundert. 
Auch im Anfange des 18. Jahrhunderts nahmen die Kenntnisse vom 

Wi smut kaum oder doch nur sehr allmahlich zu. Der in F rankreich 
tatige Arzt und Chemiker Homberg (1652-1715) erwahnt 1701 eine 
von ihm dargestellte, sehr leichtfliissige Legierung aus Blei, linn und 
Wismut, die er bei anatomischen Studien zur Injektion von GefaBen 
benutzte 2. - Val e n tin i beschrankt sich 1714 in seinem dickleibigen 
"Museum Museorum" auf Wiedergabe der alteren Nachrichten iiber 
die Markasite Bismuthum und link sowie auf die Abbildung des Aus
seigems und erwahnt eine Wismut-Schminke unter dem Namen "Cos
meticum Cluvii"a. - Was Barchusen 1718 in den "Elementa Chymiae" 
vorbringt, ist durchaus unklar und scheint auf Verwechslung von Wis
mut und link hinzudeuten 4• - Stahl (I660-1734), der bedeutende 
Arzt, Chemiker und Verfechter der "Phlogiston-Theorie", der schon 
1696 in den "Bedenken gegen Becher" auch die "unreifen" Stoffe 
Wismut, link, Spiessglass und regulinisches [gediegenes] Arsen doch 
fiir wahre Metalle erklart hatte 5, sagt noch 1718 in "V om Sulfure" 6 

und 1720 in der "Chymia rationalis" 7, Wismut sei ein wenig bekanntes, 
bisher kaum untersuchtes, dem link ahnliches Metall oder Halbmetall, 
dessen "Magisterium" [das Subnitrat] bei manchen hitzigen Krankheiten 
Abhilfe bringe; in den "Fundamenta Chymiae" von 1732 fiigt er nur 
noch bei, Wismuterz enthalte viel Arsen, Wismut gebe leicht einen 
"Kalk" und diene auch zur Bereitung eines kosmetischen Salzes 8, ja 
selbst in der "Metallurgie" von 1744 weiB er diese Ausfiihrungen in 
nichts Wesentlichem zu erganzen 9. Unter dem "Kalk" kann moglicher
weise das Subnitrat verstanden sein, vielleicht aber auch ein Oxyd, denn 
daB sich Wismut ebenso wie viele andere Metalle "verglasen" {oxydieren} 
laBt, hatte Dufay bereits 1727 als etwas sehr Bemerkenswertes bekannt-

1 S. meine "Geschichte des Zuckers" (Berlin 1929) 518. 
Z "Memoires de l'Academie" (Paris 1701 ~). - Der analogen Newtonschen 

Legierung von 1701 ist schon weiter oben gedacht worden (S.20). 
a Frankfurt 1714; I, 88. & Leiden 1718, 261 ff., 475. 
fi Ausgabe von Frankfurt 1723, 274. • Halle 1718, 33, 219. 
7 Leipzig 1720, 425. 8 Niirnberg 1732; III, 417; II, 115, 37. 
8 Leipzig 1744, 37. 
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gegeben 1• - Nach Junckers "Conspectus Chemiae" (1730) zeigt das 
Vorkommen von Wismut keineswegs ein soIches von Silber an, auch 
entsteht Silber nie durch "Reifen" von Wismut 2, und aIle Behauptungen 
iiber dessen kiinstliche Herstellung in England und iiber seine alche
mistische Bedeutung sind hinfallig; dieses "Plumbum gryseum" [graues 
Bleil ist ein dem Zink nahverwandtes, aus Arsen und einer glasigen 
Erde bestehendes Halbmetall, das auch "Magnet der Metalle" genannt 
wird, weil es mit vielen von ihnen Amalgame und Legierungen gibt, fiir 
deren wichtigste jene der Buchdrucker gilt, der allein Wismut die er
forderliche Harte, Festigkeit und Leichtfliissigkeit verleiht 3• - Der als 
Forscher und Lehrer gleich ausgezeichnete Boerhaave schweigt 1732 
in seinen nach vielen Richtungen vorbildlichen "Elementa Chemiae" 
von Wismut ganzlich; auch in den Indices ist es nicht zu finden 4. 

Ais erste genaue Untersuchung tritt uns 1739 die des Berliner Che
mikers Pott entgegen, "Observationes et animadversiones de Vismutho" 
(Beobachtungen und Bemerkungen iiber das Wismut)5, die aber nur 
wenig Beachtung fand. - Hellot beschrieb 1737 eine aus Wismut 
dargestellte "sympathetische Tinte", deren Schriftzuge erst beim Er
warmen sichtbar hervortraten 6, die jedoch nach Beckmann mindestens 
schon 1705 bekannt war, vielleicht sogar noch friiher 7 ; bald darauf (1744) 
bewies indessen der Arzt und Naturforscher Gesner (1694-1760), daB 
ihr charakteristischer Bestandteil nicht Wismut sei, sondern das in den 
Wismut-Riickstanden enthaltene Kobalt 8, und unabhangig von ihm zeigte 
1749 auch der Berliner Chemiker Neumann (1683-1737), daB die 
blaue Farbe allein aus dem Kobalt der Graupen und die sympathetische 
Tinte allein aus Kobaltsalzen zu gewinnen sei 9. - Marggraf beob
achtete 1745 die Loslichkeit von Wi smut in "mit Ochsenblut gescharftem 
Laugensalz" [= Cyankalium] 10, und 1753 lieB der jiingere Geoffroy 
die zweite maBgebende Arbeit iiber das "dem Blei so ahnliche" Wismut 

1 Klaproth "Suppl." IV, 814 (s. unten). 
2 Noch 130 Jahre spater erwahnt der bekannte Mineraloge Quenstedt 

die Fortdauer dieses Aberglaubens, "wie denn auch noch heute das Volk wahnt, 
Rothgiilden (Rothgiiltigerz). das aus Silber, Schwefel und Antimon besteht, sei 
nichts anderes. als durch die Zeit herangereifter Zinnober"! ("Deutsche Viertel
jahrsschrift" 1856. 154). 

3 Leipzig 1730; 1048. 771. 
4 London 1732; ebenso auch in der "rechtmafiigen" Ausgabe. Leiden 1745. 
5 "Observ. chym. colI." I. 134; vgl. Zippe 246. 
8 "Mem. de I'Acad." 1737. Vgl. Macquer "Theoretische Chemie" 

(Leipzig 1752) 376. 
7 .. Beitrage" II. 298. 8 Beckmann. ebd. 
B Wallerius III. 143. 174. 10 ebd. III. 177. 

3* 
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erscheinen, "Analyse chimique du Bismuth" 1, der aber zunachst nicht 
mehr Beriicksichtigung zuteil wurde als jener Potts. Noch die spateren 
Auflagen des vielgelesenen, zuerst 1746 erschienenen "Handlungs~ 
Lexicons" von H ii b n e r ~ Z inc ken wiederholen nur die althergebrachte 
Leier vom Marcasit Bismuthum oder etain de glace, vom Blanc d 'Espagne 
oder Spanisch~ WeiB usf. 2 

Der praktisch erfahrene und ungewohnlich belesene sachsische Berg~ 
rat Henkel gab 1754 seine "Kieshistorie" heraus, ein reichhaltiges und 
weitlaufiges Werk von iiber 900 Seiten. tJber "Plumbum cinereum, 
Pyrites cinereus, Marcasita alba" sagt er, es sei dies nur ein einziges, 
dem Antimon ahnliches Halbmetall, trotz der vielen Namen "Wissmuth 
und Wissmath, Weismuth und Wisemuth, Bismuthum und Buesmuth", 
"deren Rothwelsch solch eine grauliche Verwirrung anrichtete, ... dass 
ein gedoppelter Muth oder Bis~Muth nothig ist, sie aufzuklaren" 3. Die 
alten Autoren, schon seit Rulandus, "reden drauf los" von Wissmath 
und Wissmathblumen, sie glauben an die Kraft seiner bunten F arben "als 
hatten sie Noahs Regenbogen gewiss schon beim einen Fliigel erwischt" 4. 

Der eine halt es fiir dieses Metall, der andere fiir jenes, so noch selbst 
ein Bergbeflissener wie Lohneiss 5 fiir Zink 6 ; aber in Wahrheit ist es 
eine einheitliche Abart des Markasits, die sich schon bei gelindem Seigern 
verfliissigt und abflieBt, wahrend die Graupen zuriickbleiben und die 
namliche blaue F arbe ergeben wie Kobalterz 7. In der "Flora saturnizans" 
von 1755 wiederholt Hen k e I seinen Wortwitz und fiigt noch hinzu 8: 
"Wenn die Bergleute auf Kobalt und Silber irgendwo auf das sog. Wiss~ 
muth~Erz stossen. so macht es ihnen einen gedoppelten Muth, einen 
Bis~Muth, ... weil sie es fiir den Samen edler Metalle halten; ... doch 
ist es kein solcher, ... trotz seinem Pfauenschwanz, ... wie es wohl 
auch in der Medicin wenig zum Austreiben von Fieber taugt." 

Der als Technologe und Chemiker sehr angesehene Justi kommt in 
den Jahren 1758 und 1760 in der "Abhandlung von den en Manufacturen" 9 

und den "Chymischen Schriften" 10 auf das Wismut zu reden: es ist 
"noch kaum gekannt", fiihrt zwar Hen k e I zufolge nicht Zink als Grund~ 
lage, vielleicht aber Blei und dane ben Arsen, Alkali sowie ein brenz~ 
liches Wesen, kommt iibrigens in der Natur nie rein vor, sondern kann 
so nur kiinstlich gewonnen werden, namlich durch Verschmelzen von 

1 "Mem. de I'Acad." 1756,296. Vgl. Kopp IV, 110; Zippe. a. a. O. 
2 Hamburg 1746. 1262. 3 Leipzig 1754. 92ff.; 424. 4 ebd. 100. 164. 
5 Vgl. des sen "Bericht vom Bergwerk" (1617). 6 Henkel 522. 
7 ebd. 424. 684. 8 Leipzig 1755. 208. 
D Kopenhagen 1758; II. 222. 488. 10 Berlin 1760; I. 3 ff.. 268. 440. 
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Zinn, Arsen, Salpeter und Weinstein. Gleich dem verwandten Kobalt 
gibt es eine blaue Farbe, ferner gebrauchen es franzosische Fabriken 
zur HersteIIung einer Art weiBen glanzenden Silbers [Musivsilhers], mit 
dem sie Spitzen und Borten iiberziehen. - J aco bi geht in seiner "Disser~ 
tatio de Bismuto" von 1761 (?) nochmals auf den ganzen Wust alterer 
Uberlieferungen ein, vom sog. Geber an bis auf Glauber, ohne irgend 
etwas von wirklichem Belange beizubringen 1 ; Spielmann beruft sich 
1763 in den im ganzen vortrefflichen "Institutiones Chemiae" im wesent~ 
lichen auf Pott Z und steht in der "Materia medica" den medizinischen 
Wirkungen des Wismuts skeptisch gegeniiber, abgesehen vom "Magi~ 
sterium", das er auch als "Blanc d 'Espagne" bezeichnet und auf den 
angeblichen Basilius Valentinus zuriickfiihrt 3• Das "Magisterium" 
kommt als "Bismutkalk, Bismut~Schminke, Spanisch~ Weiss, ... was frei~ 
lich eigentlich Bleiweiss bedeutet" auch in Bohns "Neueroffnetem 
Waarenlager" von 1763 vor', ebenso noch in Schedels "Waaren~ 
Lexicon", das als Bezugsort der besten Sorte von groBter Ausgiebigkeit 
Paris angibt 5; B a urn e kennt es dort 1766 als "Blanc de fard", Schmink~ 
weiB, bringt aber im iibrigen nur sehr Diirftiges iiber Wismut hei 6• Der 
Anspruch Odiers, er habe 1768 das Magisterium in den Arzneischatz 
eingefiihrt 7, ist natiirlich ganz unberechtigt. - Nach WaIIerius (1772) 
ist Wismut ein besonderes, aus einer metaIIischen Erde und brennbarer 
Materie bestehendes HalbmetaII, wird aus Kobalterzen ausgeseigert, wo~ 
bei die "Recrementa Vismuthi" [Riickstande, Graupen] eriibrigen, und 
ergibt mit Zinn und Quecksilber "ein unachtes Mal~ und Musiv~Silber" 8. 

Erst urn das letzte Viertel des 18. Jahrhunderts beginnt die eigent~ 
liche wissenschaftliche Erforschung der chemischen Reaktionen und auch 
der physikalischen Eigenschaften des Wismuts sowie seiner anorganischen 
und organischen Salze, gegriindet auf die Arbeiten der groBen Meister 
des Zeitalters, Z. T. die Scheeles (1742-1786)9, vor aIIem aber die 

1 Macquer "Chymisches Worterbuch", Vb. Leonhardt (Leipzig 1788ff.) 
VII, 271. 

2 StraBburg 1763, 103, 134, 145. 
3 StraBburg 1785, 496. Dieses Werk erschien erst posthum. 
4 Hamburg 1763, 679, 1051. 
5 Offenbach 1790; II, 602. Der Ausgiebigkeit halber dient Wismut-WeiB 

noch jetzt zum Schminken der Zirkus-Clowns! 
6 "Manuel de Chymie" (Paris 1766) 261. 
7 Ladenburg "Chemisches Worterbuch" (Breslau 1895) XIII, 227. 
8 a. a. O. II, 155, 168ff., 183; 82, 83. 
9 "Physikalisehe und chemise he Werke", ed. Hermbstadt (Berlin 1793), 

Z. B. II, 258, 307. 
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Bergmans (1735-1784)1. Auch diese noch im einzelnen zu erortern, 
plant jedoch die vorliegende Arbeit nicht mehr; Lavoisier geht zwar 
tiber sie noch so ziemlich hinweg 2, aber sehr vollsUindige Zusammen
stellungen finden sich schon in Macquers "Dictionnaire" (1788ff.)3 
sowie in den ersten groBen Hauptwerken des 19. Jahrhunderts, z. B. in 
Klaproths "Chemischem Worterbuch" (1810)4 und in Berzelius' 
"Lehrbuch", des sen erste Auflage P a 1m s ted t und Bl 0 d e 1824 ins 
Deutsche tibersetzten 5. 

8. Riickblick. 
Die vorstehenden Darlegungen zeigen, wie langsam sich selbst in 

einem verhaltnismaBig einfachen und dabei praktisch belangreichen Faile 
der Fortschritt der Erkenntnis vollzog und gegen wie mannigfache Irr
tumer und Vorurteile (auch gelehrter Kreise) die Wissenschaft jahr
hundertelang immer wieder aufs neue anzukampfen hatte, bevor die 
richtige Einsicht schlieBlich zum Durchbruche kam. In dieser Beziehung 
dtirfen sie daher dauernde geschichtliche Bedeutung beanspruchen. 

1 "Opuscula" (Stockholm 1779ff.). s. Register VI. "Vismutum". "Traite 
des affinites chimiques ou attractions electives" (Paris 1788) 245. - Vgl. 
Wiegleb "Geschichte des Wachsthums u. der Erfindungen in der Chemie" 
(Berlin 1792) I, 176, 224. nach den Veroffentlichungen von 1779 u. 1782; 
Kopp IV. 110; Zippe. a. a. O. 

2 .. Traite elementaire de Chimie" (Paris 1789) I, 181, 192. 
3 Hauptstelle VII, 371 ff.; Register VII. 883: 31/ 2 Spalten. 
4 Berlin 1810; V, 675. "Supplemente" (ebd. 1819) IV, 403. 814. 
5 Dresden 1824; II (2), 421. 
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