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Hochgeehrter Herr! 

Ais wir im September 192.5 in dem herrlichen Briickenau un sere Vor
bereitungen fiir die Jubelfeier der Deutschen Gesellschaft fiir Geschichte der 
Medizin und der Naturwisscnschaften trafen und unsere Entschliisse fiir die 
Verleihung der SUDHoFF-Medaille zu fassen hatten, die Sic nun als erster 
deutscher Forscher auf dem Gebiet der Chemiegeschichte besitzen, wurde 
auch Ihres bevorstehenden siebzigsten Geburtstags gedacht. Ihnen zu diesem 
Tage eine Festgabe zu weihen, schien uns nicht so sehr eine Aufgabe 
un serer Gesellschaft zu sein, als die der Chemiehistoriker auf dem ganzen 
Erdenrund. So hat es der Unterzeichnete im Einverstandnis mit dem Vor
stand unserer Gesellschaft unternommen, die Chemiehistoriker im In- und 
Ausland zur Mitwirkung an einer gemeinsamen Festschrift einzuladen. 
Wenn er nicht alle erreicht hat, die Lereit gewesen waren, sich anzu
schlie~en, und wenn manche sich bei der Kiirze der Zeit nicht haben be
teiligen konnen, so dart er doch sagen, da~ der Band, der Ihnen gewidmet 
ist, ein vollgiiltiges Zeugnis ablegt fiir die Verehrung und Hochschatzung, 
die Ihnen die ganze wissenschaf tliche WeIt entgegenbringt. 

Gaben mannigfacher Art sind aus Nah und Fern zusammengestromt, 
vielfarbig und formenreich wie dip Blumen eines Gartens. Sie zu einem 
anmutigen Strau~e zusammenzufassen, war die Aufgabc des Herausgebers. 
Eine historische Folge, die von den Fragen der babylonischcn Chemie durch 
die griechische und islamische WeIt bis herab zu den neuesten chemischen 
Spekulationen fiihrt und den Wandel del' Zeiten wie die Fortschritte der 
Erkenntnis widerspiegelt, schien von allen moglichen Anordnungen die 
beste zu sein. 

Mit dem Danke an die Herren Mitarbeiter verbindet der Herausgeber 
den Dank an den Verlag J u I ius S P I' i n g e r in Berlin, dessen verstandnis
voller Forderung die Durchfiihrung des Planes vor aHem zu verdanken ist, 
nicht zuletzt auch den Dank an Sie selbst, der Sie unserm Wunsche ent
sprochen haben, den Band mit Ihrem Bildnis schmiicken zu diirfen. 

Mochten Ihnen, hochverehrter Herr Professor, in geistiger Frische noch 
lange Jahre der Muibe beschieden sein, in denen Sie uns weiterhin Meister 
und Fiihrer bleiben und uns mit den reifen Friichten Ihrer wissenschaft
lichen Arheiten beschenken konnen. 

Heidelberg, den 9. Januar 1927. 
.JULIUS RUSKA. 
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Del' babylonisch-assyrische Lasurstein. 
Yon 

}:R~ST DARMSTAEDTER. 

Die Einhcit del' unserer Beobachtung zuganglidwn Welt, die unserer 
Zeit dlll'eh naturwisspmchaftliehe ",lethoden, z. B. dureh die Spektralanalyse 
klar gpworden is1, wirel vom alten Orient geahnt, gefLihlt und in del' ihm 
grlaufigcn und entspreehenden \V pise ausgesprochen. Das lrdisehe, Unterp 
ist ein, allerdings schwadH'fcs. Abhild des Obercn, Himmlischen, und diese 
Lehre vom ",Iakrokoslllos lind '\likrokosmos geht so weit, dag nach ihr die 
UrLildcr aIler Dinge auf Enlcn. wie Lander, Stadte, BauwerkP, am Himmel 
in manchen Sternhildern schon hcstehen. 1) Die Entstehung .. Entwieklung 
und Bevorzugung del' Astrologie in Babylonien hangt mit solehen Auf
fasslIngen ZlIsaIllllwn. Die Lehrc yon den Zusanllilenhangen zwischen 
Planeten, Farben lind :Yletallen. die spiiter in del' Alchemic bedeutungsvoll 
wurde, hat dagegen im alten Babylonien (wenigstens in klarer Form) noch 
nieht lwstanden, lind aueh die :\achriehten iilwr diese Dinge fiir die spiit
baby\onisehe (dwldaisehe) Zeit sind nieht einwandfrei.2) 

. A ueh in der altiigyptisehcn und altbabylonisehen Zeit lag es wohl 
sehon nahe, Gold lind Silber mit Sonne und "lond zu vergleiehen, a\wr 
von da bis Zll einer GleiehsetzlIng von Planeten und ",letallen mu/~te, wie 
die pinfaehstc Uberlegung zeigt, noch ein weiter \V eg sein. 

Erseheint der V ergleieh del' EdelInetalle mit Sonne und Mond· nahe
liegend und wahrseheinlich, so ist cine andere Zusammenstellllng, die bis
her kaum beachtet wurde, wohl ebenfalls nicbt zu hczweifeln. Wir meinen 
den Pal'alldismlls: IIi mille 1- L as II rs t ('. i n. 

Die augerorden1liehe Wertsehatzung des Lasursteins (Lapis Lazuli) in 
Bahylonien-Assyrien kann, wie wir glauben, nul' durch die Stellung erkliirt 
werden, die er ~n def Kosmologic und Theologie, hzw. 1\Iythologic, einnahm. 

Der [[inlllldsraulll hesteht nach bahylonisehem Glauben aus drei 
Abteilllngpn. Der ol)(~rste Raulll ist del' Bezifk des Himmelsgottes Anu, 
des Vaters der Glitter, lind in der mittleren Abteilung thront del' «Herr» 
_ wahrschcinlich der Gott ",larduk - in einer Zelle aus ukmt, d. i. Lasurstein. 
Der lInterstf' Himmel, rler uns sichtbare Himmel mit seinen Stemen, ist 
aus « hlallt'fIl Jaspis». W ahrscheinlieh war abel' auch hier del' Lasurstein 

1) B. MEIAS:\ER. Babylauien und Assyrien II, S. 107 If. 
2) EminD O. \. LIPPYIA:\.\. Ent~tehuny und AusbreitulIg del" Alchemie, Bpriin 1919. 

S. 1(1 und S. 111 if. 

1, ilJIJlllallll-F l'~t~ellri ft. 



2 ER'iST DAmISTAEDTER. 

gemeint, zumal Jaspis selten eine schone, klare, blaue Farbe hat. Wenn 
man nun weiter hort, dag nach babylonischem Glauben der Bart des 
Mondgottes Sin, des Gottes der Naeht, aus Lasurstein besteht 1), so kann 
man kaum zweifeln, dag dieser blaue, geschiitzte Stein das Symbol des 
Himmels und zwar besonders des Sternhimmels war. An dieser Auffassung 
wird sich auch dadurch kaum etwas iindern, dag auch anderen Gottern 
ein Bart aus Lasurstein, als Zeichen der Wiirde, zugeschrieben wurde. 
Bei dem Sonnengott Schamasch ist dies ohne weiteres verstandlich, da 
nach der Auffassung des Orients der Tag aus der Nacht entsteht und der 
Sonnengott deshalb der Sohn Sins, des Mondgottes, ist. Dag man dieses 
Zeichen der Wiirde dann aueh anderen Gottern zuteilte, ist begreiflich. 

Vielleicht hat man verwandte Anschauungen bisher in diesem Zusammen
hange nicht beachtet. So heifbt es im zweiten Buch Mose 24, 9 und 10: 

«Da stiegen Mose und Aaron, Nadab und siebenzig von den Altesten 
Israels hinauf. Und sahen den Gott Israels. Unter seinen Fiifben war es 
wie ein schoner Sapphir und wie die Gestalt des Himmels, wenn's klar ist.»2) 

Es kann wohl kein Zweifel sein, dag dieser «Sapphir» der Lasurstein 
ist, wie unter dem aarrcpElpo£ der Antike aueh nicht unser Sapphir, ein 
blauer Korund, sondern Lasurstein zu verstehen ist. 

Der Vergleich des Himmels mit dem Lasurstein und die symbolische 
Bedeutung und Verehrung dieses Halbedelsteins wird klar und bekommt 
Bedeutung und Leben. wenn man einen sehonen Lasurstein aus Badaeh
schan nicht nur kritisch-wissenschaftlich untersucht, sondern wie ein Kunst
werk betrachtet, und wenn man dabei alte Zusammenhange gefiihlsmagig 
zu ergriinden versueht. Von einem wundervollen, dunkeln, schimmernden 
Elau heben sich goldglanzende Pyritflitter ab, wie Sterne yom Himmel 
einer klaren "Nacht im Siiden, und die Phantasie des Orientalen mag An
ordnungen und Zusammenstellungen dieser Kristallpunkte suchen und 
find en, die an Sternbilder und an die Milchstrafbe erinnern. 

So wird die Wertschiitzung des Lasursteins im alten Orient verstiindlich, 
die den Beter wr Gottheit sprechen liifbt: «Wie Lasurstein sei mein Leben 
teuer vor dir».") 

Auf' der anderen Seite mugte natiirlich die Vorliebe fiir dieses schone 
Mineral die mystische Betrachtungsweise beeinflussen und verstarken. 

Das alte Agypten kannte ahnliche Anschauungen. Die Knochen des 
altgewordenen Sonnengottes Re wurden zu Silber, sein Fleisch zu Gold und 
sein Haar zu Lasurstein.4 ) Die Frage, ob diese Legende sich vielleicht auf 
den Wechsel der lahreszeiten und auf den von Tag und Nacht bezog, kann 
hier nur angedeutet werden. 

Die Vorliebe fiir den Lasurstein im alten Orient fiihrte zu einer viel
seitigen Verwendung dieses Minerals, das man sich mit :Nliihe und Kosten 

') V gl. z. B. FR. HOMMEL. Der Gestirndienst der alten Arabel· ... (Vortrag vom Dezember 
1899), Munchen, Franzsche Buchhandlung, 1901, S. 23 f., Mondhymne von Ur. 

2) Nach E. KAUTZSCII, Die heilige Schrift, 3. Aufi., 1909, S. 118: «Zu seinen FiiBen 
baute es sich auf wie aus Sapphirplatten und war wie der Himmel selbst so glanzend hel)". 

3) MEISSNER, Babyloniert I, 269. 
4) ERMAN-RANKE, Agypten, Tiibingen 1923, S. 301. 
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verschaffte. 1) Eines del' wichtigsten Vorkommen des Lasursteins ist von 
jeher das von Badachschan, nijrdlich vom Hindukusch, gewesen. Die dortigen 
Gruhen im Tale des oberen Koktseha, cines Nehenflusses des Oxus, wurden 
schon von }lAnco POLO im Jahre 1271 hesucht, und von Capitan JOHN 
WOOD 1337 - 1338 untersucht und beschrieben.~) Von dort bekamen woh] 
auch die Bahylonicr den Lasurstein, auf dem Weg uber Medien. Assyrische 
Nachrichten nennen, wie :MEISSNER mitteilt, den Bikniberg im fern en 
~\ledien das « Gebirw' des Lasursteins» und bezeichnen das Mineral als 
« das vorziiglichste Produkt dieses Gebirges ».3) 

Sehr beliebt war del' Lasurstein auch in Agypten. Man hezog ihn 
dort als Handdsware aus Bahylonien. }lan kennt Berichte uber Sendungen 
von echtelll Lasurstein und von « Blaustein von Babe!», die Thutmes m. 
vom Fiirsten von Assur als Trihut erhiclt; und in anderen Fallen wurde 
del' babylonisehe LaSllrstein ukl/U, gegen gutes Gold naeh Agypten gesehiekt.4) 

Wenn die Cnterseheidung von echtem Lasurstein und von «Blaustein 
aus Babel» so aufzufassen ist, da{.~ dieser «Blaustein» ein Kunstprodukt war, 
so kann man daraus die interessante Tatsaehe entnehmen, da.B neben 
echtern Lasurstein schOll in friiher Zeit auch «kiinstlicher Lasurstein» von 
Agypten aus Babylonien-Assyriell bezogen wurde. 

Dag man iIll alten ;\gypten natiirlichen und kunstlieh hergestellten 
chesbet, d. i. Lasllrstein, unterschied und in Inschriften nannte, hat schon 
LEPSIUS nachgewiesen.") Farhige, hesonders kupferhaltige, blaue und grun
liche Glasuren auf Gefa1ben und sonstigen Geraten stellte man in Agypten 
sehon in der Friihzeit her, Zllm Teil wohl mit der Absicht, den kostbaren 
Lasurstein und Malaehit zu ersetzen; und aueh eigentliches Glas kannte 
man dort schon sehr friih. Game GlasgefaBe sind in Agypten schon etwa 
] 500 vor ChI'. angefertigt worden.(;) Es kann nicht del' Zweek diesel' Arbeit 
sein, auf die llerstellllng des eigentlichen Glases einzugehen, und es mu.B 

1) Die moderne Mineralogie strllt den Lasurstein in die Sodalith-Hauyn-Gruppe, deren 
chemische l\'atur etwa durch die Forme! (~a2' Cal; Al6 Si6 °24 , S2 Os ausgedriickt werden 
kann, und nimmt ferner an, dal.~ del' hlauen farbenden Suhstanz des Lasursteins die Formel 
Na4 [AI· (Sa Na)] AI2 Si3 0'2 zukommt. C. HINTZE, Handbuch d. Mineralogie II, S. 894 f. und 
S. 909 f. 

2) Auch heutc werdcn hisweilen persisehe Lasurstein-Fundorte angegeben, die unsieher 
sind. wie z. B. in Aserheidschan in Nordwcst-Persien. Vielleieht handelt es sieh hier, wie 
hei 'den assyrisch(~n Berichten, um Lasurstein, del' liher Persien aus Badachschan (Afghani
stan) eingeflihrt wurdr. Y gl. auch DAM\IER-TIETZE, Die nulzbaren 1I1ineralien, Stuttgart 
1914. 2. Bd. 

3) MEISSNER, a. a. 0. I, 350. Del' Bikniberg kann nicht wohl dem Demawend gleich
ges!'tzt werden, denn es giht und gab am Demawend keinen Lasurstein, und er liegt auch 
nicht im fernen Medien. (Red.) 

4) MEISSNER, a. a. 0. L ;351. 
5) R. LEPSIl'S, Die 1l1etalle in den iigllPtischefl Insch1'iften. Ahhandl. d. Berliner Akademie 

1871. V gl. auch BLl'MNER, Technolo.qie und 1 erminolo,qie der Gewerbe und Kilnste bei 
Uriechert wul RVlI1ern, Bd. 4, S. 502 f. und PAULY- WISSOWA, ReaJ·Encyclopiidie der Class. 
Altprt.- Wissenschaft, Stuttgart 1922, 22. Halhhd., Sp. 2238 ff. «KUavo~» und Zweite Reihe, 
2. Halhbd., Sp. 2238 if. «Sapphin, endlich BERTHELOT, Collection, I, S. 245. 

6) EIIMAN-RA:'<IKE, a. a. 0. S. S-!6 f. - A. WIEDEMAN:>I, Das alte Agypten, Heidelherg 
1920, S. ;~27. 

1 * 



4 ER"81' DARMSTAEDTER. 

auf die genannten Werke und auf das Buch von A. KISA, Das Glas im Alter
fume. Leipzig 1908, verwiesen werden. 

Agyptische farbige Clasuren und Farben auf Gegenstanden sind schon 
oft untersucht worden. Eine besonderc Holle hat dabei das «Agyptische 
Blau» gespielt. 

HUMPHRY DAVY hat sich mit derl!ntersuchung antiker Farben befalbt 1) 

und VOl' ihm schon CHAPTAL. 2) Bier waren cs allerdings :wm Teil romische 
Funde, die untersucht wurden. W eitere Forschungcn auf dies en Gebicten 
wurden von 'VAllQl7ELTN, FONTENAT, DARCET, FOt:QrE und W. 1. H{;SSELL unter
nommen. Jeh erwahnc ferner cine A rheit Egyptian Blue von LAURIE. 
Mc. LINTOCK und MILES. 3) Rei dies en Arbeiten handelt es sich einerseits UIll 

Untersuchungen von «Xgyptisehem Blau» und dann urn Versllehe, dieses 
Blau mogliehst ahnlich wieder herzustellen. ~fan vermigt abel' hier bis
weilen exakteAngaben libel' Art und Herkunft del' untersuchten Materialien. 

Es sei noeh kurz erwahnt, cIa!.; F. FOUQUE 1889 das <eilgyptisehe Blau» 
als ein Kupfer-Calcimn-Doppclsilikat bezeichnete, mit del' Formel CaO· 
CuO • 4Si02• - LAURIE und seine .\Iitarheiter (s. ohen) schlossen sich (lieser 
Auffassung an.4) 

Das Agyptisehe Blau sollte, seiner ganzen Art und Farbung nach, 
kaum ein Ersatz hir Lasurstein sein, odeI' gar als «kiinstlicher Lasurstein» 
gelten. Es diente als Farhe flir versehiedene Zweeke. abel' nicht wie echter 
und «klinstlieher» Lasursteiu aueh als Material fiir die Herstellung von 
Gegenstanden. W cun man echten und «kiinstliehen» Lasurstein aus Baby
lonien bezog, so ist das ofl'enhar ein Beweis dafii .. , claG man ihn in ;\gypten 
nieht so gut herstellen konnte - trotz del' bekannten Stelle bei THEOPHRAST 
(TIEpi Ai&wv 55) tiber die Herstellung des kiinstlichen, gegossenen Blausteins 
in Agypten, wo es lwigt: «. .. Es gibt echten Blaustein (Kuavo~) und 
solchen, der kiinstlich hergestellt wi .. d .. z. B. in Xgypten ... ». 

Ein Glasflug, del' dem echten Lapislazuli einigermafben ahnlich sem 
solI, mug eben besondere Eigenschaften haben. 

Untersuchungen iiber die r\atur del' habylonisch - assyrischen Glasuren 
und Glasfliisse sind nicht so z:ahlreieh wie diejenigen liber agyptisehe 
Glaser und Farben. So kOJlllut es aueh, daf,~ einige Angaben liber baby
lonische Glasuren, die illllller wieder gemacht wurden und auch bei 
MEISSNER, Babylouien It S. 385 YO rk011l11l en. auf reeht aite A nalvsen 
zuriickgehen, die von H. DE LA BECHE und PERCY ausgefiihrt wurden 'und 
von A. H. LAYARD, Discoveries in the ruins of Nineveh and Babylon, London 1853 .. 

1) Some experiments and ohservations on the colollrs 1Ised in })ointing by the Ancients. 
Philosophical Transactions of the Hoyal Society of London 181.5, S. 97 f. 

2) Sur quelques couteurs trouvee, (I. Pompei, Annales de Chimie, Vol. LXX, 1809. 
3) Proceedings of the Boyal Soeiety of London, Series A. Vol. LXXXIX (1914), p.418, 

mit Literaturangahen. V gl. auch E. O. ,'. LIPp~L~:\:\. Alchemie, S. 261 f. 
4) F. FOUQUE, Sur .. Ie bit?! egyptien on vestorien. Compt. rend. 108. p. ;32.5 (1889). 

V gl. auch H. HECHT, Uhel' turkisbZaue Knpferg!asltl·ell. Spreehsaal 48, 201 (1915) und 
Keram. Bundschau 2:~, 1:3:3, 1915, sowie Zeitschr. f. angew. Chemic 191;"), II. S. 492. 
LAURENZ BOCK, Ubel' agyptisch Blan, Zeitschr. f. angew. Chemi(, 1916, S. 228. Db!'r cine 
Untersuchung antiker Glaser berichtpt in IH~uestt'r Zeit B. NEPMAN'>, A ntike Glaser, ihl'e Zu
sammensetzung nnd Fiil'/;un,q, Zeits('hr. I. an~l'''. Clwmie XXX 192;J, ;\11'. :36 und 38. 
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p. 166 mit etmger Ausfiihrlichkeit erwahnt werden. Selten sind wohl die 
Resultate einer chemischen Untersuchung so wie hier sieben Jahrzehnte, 
mehr oder weniger richtig, immer wieder zitiert worden. 

Einige altere Abh an d I un g e n haben philologisch-historischen Charakter 
und erortern vor aHem die Frage, ob unter dem assyrischen Ausdruck 
ugnu del' Lasurstein zu verstehen ist. Hier ist VOl' allem ein Aufsatz von 
H. V. HILPRECHT, «Zur Lapislaeuli-Frage im Babylonischen» in der Zeitschrift 
fiir Assyriologie, VIII. Bd., 1893, S. 185 ff. zu nennen, in welchem fiir die 
Identitat ugnu = Lasurstein eingetreten wird. 1) HILPRECHT erwahnt u. a. 
die Briefe des Kassitenkonigs Burnaburias an seinen koniglichen Kollegen 
in Xgypten und die darin besprochenen geschaftlichen Transaktionen, 
die, wie schon oben angegeben, die Lieferung von ugnu nach Xgypten, 
gegen Gold, zum Inhalt hatten. Daa ugnii der Lasurstein ist, unterliegt 
heute keinem Zweifel mehr. . 

Dag man bisweilen cine Verwandtschaft der W orte «uknu» und Kuavoc;; 
angenommen hat,kann hier nur kurz erwahnt werden. V gl. J. B. KOLDE
WEY, Das wieder erstehende Babyloll, Leipzig 1925, S. 45. Nach HILPRECHT 
besteht auch ein grof~er Teil der kassitischen Tempelgaben in Nippur, also 
Weihgeschenke wie Hammer, Ringe, Votiv-Tafelchen und andere Gegen
stande, aus Lasurstein und zwci Drittel davon sind, wie HILPRECHT betont, 
aus kiinstlich hergestelltem Lasurstein. Bei den Ausgrabungen, die von 
del' Expedition der University of Pennsylvania in Niffer (Nippur) unter 
der Leitung HILPRECHTS angestellt und deren erste Resultate 1891 bekannt 
wurden, fand man solche Gegenstande, abel' auch V orrate von kiinstlich 
hergestdltem «Lasurstein» in Form von langlichcn Barren, von je zwei 
Pfund (1 ",line) Gewicht. 

HILPRECHT liea damals eine Probe des «kiinstlichen Lasursteins» von 
G. A. KOENIG untersuchen und teilt das Ergebnis mit, indem er den englisch 
geschricbf'nen Brief KOE;\IWS abdruckt (a. a. O. S. 189). 

KOENIG schreibt hier, dag del' iibersandte «Lapis lazuli» ein opakes 
Glas ist dessen blaue Farbe durch die Gegenwart von Kobalt verursacht 
sei, wahrend ein anderes hellcres Stiick Kupfer enthalte. KOENIG erwahnt 
auch, daf~ das Material eine hell ere Rinde odeI' Kruste besitze, die u. a . 
.\hgnesium und Aluminium enthalte. Eine genauere Analyse scheint abel' 
nieht gemacht worden zu sein, und eine Mitteilung G. A. KOENIGS iiber 
diesen Gegenstand an anderer Stelle konnte ich bisher nicht feststellen. 

Das Erscheinen des zweiten Bandes von B. MEISSNERS «Babylouien und 
Assyrien» (Heidelberg 1925), der wichtige ~iittcilungen iiber die Naturwissen
schaft und Technik in diesen Landern brachte, bedeutete fiir mich eine 
starke Anregung, mich mit diesen Dingen zu beschaftigen und mich mit 
Professor .\IEISSNER und dann mit Professor ZIMMERN in Verbindung zu setzen. 

Bald darauf erschien dann auch ein Buch von R. CAMPBELL THOMSON, 
«On the chemistry of the ancient Assyrians», London 1925, und cine Arbeit von 
H. ZIMMERN, «Assyrische chemisch -technische Rezepte, insbesondere fur Herstellung 
farbiger glasierter Ziegel, in Umschrift und Ubersetzung», sowie «Vorlliufige Benter-

1) Friiher hatte sich u. a. ~chon STEINDORFF (Z. A. VII, S. 194 fr.) in iihnlichem Sinne 
geiilillert. 
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kungen Zlt den assyrischen r:hemisch-teclmischen Rezepfen» von E. DARMSTAEDTER 
an del' glcichcn Stelle 1), die in del' Hauptsachc cine Erwiderung auf eincn 
Aufsatz von R. EISLER, «Der babllionische Ursprung del' Alchemie» waren.2) 

SehliefMich ist noeh ein w<oiterer Aufsatz von EISLER, «Die rhemische Termino
logie ner Babylonien> 3) und ('inc Erwiderung von E. DARMSTAEDTER, «Nochlllais 
Babylonische 'Alchemie'» 4) Zll nennen. 

Gunstige Umstande machten es mir moglieh, mieh aueh praktiseh 
mit dem babvlonisehen «Lasurstein» zu befassen. 

Professor FR. HOMMEL in Munehen war im Besitze einer Probe, die er 
VOl' 20 .lahren von Professor HILPRECHT erhahen hatte. Laut einer Mit
teilung an Prof. HOMMEL yom 1. Oktoher 1905 hattel-hLPRECHT dieses «eehte 
Stuck Lapislazuli», das naeh seiner Angabe aus der «Cassitenperiode» stammt, 
6 - 7 Jahre vorher aus Nippur mitgebraeht. Die Freundliehkeit Prof'. IIoMMELs 
maehte es nun rni)glieh. das selten<' JJaterial zu untersuehen. 

Es handeh sieh urn drci dunkelblauc Stuekehen, die zum Teil mit 
e.iner braunlichen Kruste iiberzogen waren. Eines dieser Stucke, mit ovalcm 
Durchschnitt, ca. :3 em lang, ehenso breit 2 em hoeh, sehien ein Brueh
stuck cines Gegenstandcs zu sein, vielleicht einer Tempelgabe. Man konnte 
z. B. an den Henkel eines Gefiiges denken. Die Oherflaehe war abgerundet und 
ziemlieh glatt: del' blaue undurehsichtige Keru zeigt glasige Beschaffenheit 
und kann mit Sieherheit als Kunstprodukt hezeiehnet werden. Ob HILPRECHT 
mit den Worten ein «cchtes Stiick Lapislazuli .... aus Nippuf» nur die 
Herkunft bezeidmen wollte, odel' oh er glaubte, dafb es sich um naturlichen 
Lasurstein handelte, Illul.; dahingestelltbleiben. 

Nach einigen Vorversuehen, hei denen von dem kostbal'en,\Iaterial 
gar zu wenig verwendet worden war und die deshalb beinahe zu weit
gehenden lrrtiimern gcfiihrt hatten. lieg sirh eine grundliehe Untersuchung 
ermoglichen, tiher die hier herichtet werden kann. 

Bei einer vorlaufigen l!ntersuchung stellte Herr GEORG BUCHNER in 
Miinchen die Gegenwart yon Kupfer und Kohalt mit Sieherheit fest; eben so 
Professor PHANDTL, def dunn die Ausfiihrung ('iner regelreehten quantitativen 
Analvse il1l Lahoratoriul1I des ban. Staates durch Berm CARL BERTRAKD 
ermc\glichte. Herzlicher Dank sci Berrn Professor PRANDTL und eben so 
IJerrn BERTRAND hier allsgesproehen. 

Uber Gang und Ergehnis der Vntersuchung ist folgendes Zll sagen: 
Fiir jeden Trennungsgang wurden ea. 900 mg des Glases verwendet. 

Kaeh Abrauehen del' Kicf;elsiiure mitte1s Flugsiime wul'de del' Riickstand 
in Wasser geliist und da,., Blei dllreh Zugahe von konzentrierter Schwefel
same als Sulfat gefallt. 

Aus dCIll hleifreien Filtrat erfolgte die Abscheidung des Kupfel's auf 
elektrolytischem Wege in sehwefe1saurer Losung. Alsdann wurden Eisen 
und Aluminium mit Amllloniak gefallL Das Filtrat wurde eingeengt, mit 

1) Zeits(,hrift fiir Assyrioiogie, N. F., Bd. II, (XXXVI), S. 177 - 208, bzw. S. ;)02 - :3N. 
2) Chemiker-Zeitung 192;'), ;\ r. 8:3 nnd 86. 
3) Zt'itsrhrift fill' Assyrioiogie. 1\. F ... Bd. Ill. (XXXVIl), S. 109 -131. 
4) Zt'itsehrift nil' j\ssyriologit'. \'. F .• Bel. III, (XXXVII), S. 205 - 21;~; mit Nachwort 

yon ZnnlEH" .. S. 21:) und :21·+. 
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25 cern konz. Ammoniak versetzt und mit einem Strom von 0,6 - 0,8 Ampere 
elektrolysiert. Die Kobalt-Abscheidung war nach zwei Stun den vollendet 
und an del' Platin-Winklerelektrode deutlich als graublauer Uberzug erkenn
bar. Das Kobalt wurde zur weiteren Identifizierung nach dem Wagen mit 
warmer Salpetersaure von del' Elektrode gelost, die Losung wurdc in einer 
Porze11anschale eingeengt. Bei einiger Konzentration zeigte sich die rosa 
Farbung des Kobaltnitrats, die beim weiteren Eindampfen unter Zuriick
lassung eines braunschwarzen Pulvers - Kobaltdioxyd - verschwand. Auch 
mit del' Boraxperlt~ und mit Ammonrhodanat lief.; sich Kobalt nachweisen. 

1m wciteren Gange del' Analyse wurden geringe Mengen Kalk als Oxalat 
abgeschieden, geglliht und als Sulfat zur Wagung gebracht. Die Alkalien 
wurden als Sulfat bestilllmt. Die Kieselsaure wurde in einem besonderen 
Soda-Aufschluf.; hestimmt. Eine quantitative Bestimmung des durch Hepar
reaktion festgestellten Schwefels muf.;te wegen ~1aterialmangels unterhleihen. 

lim jeden Irrtum zu vermeiden, wurde die Kupfer- und Kohalt-Be
stimmung viermal wiedprholt. Die erhaltenen Resultate stimmten wPit
gehend iiherein. 

Ergebnissp del' Analyse. 
Si02 •••••••••••• 57.78 0 0 

PhO ............ 15,83 0 / 0 

CuO ............ 1,19 0 / 0 

CoO...... ...... 0,42010 
Fe20 3 + A120 3 • •• 2,92 0 / 0 

CaO......... .... 3,040/0 
Na20 +- K20 .... 16,98 0 / 0 , 

Auf del' hlauen Masse hd'and sich eine gelhliche Kruste, die mit einem 
l\Iesser leicht und sauher ahgelost werden konnte. Durch Analyse wurdc 
festgeste11t. daf~ es sich urn ein V prwitterungsprodukt del' blauen Suhstanz 
handelt, nicht etwa um eine Farbe, einen Lack odeI' dergleichen. Beim 
Abrauchen mit konzentrierter Schwefeisaure zeigte sich Verkohlung, die wohl 
auf aufberliche Verunreinigungen aus dem Erdhoden zuriickzufiihren ist. 
Kieselsaure, Kupfer und Kohalt wurden fast in den gleichen Mengen wie 
in clem hlauen Glas gd'unden, dagegen weniger Blei. 

Aufber dem dunkelhlauen «Lasurstein» hesafb Professor HOMMEL noch 
ein hellhlaues Stiickchen mit grunlichcm Schimmel', das man etwa als «kiinst
lichen Tiirkis» lwzeichnen konntt'. Die Farbe dieses Glases sowohl, als die 
des hisher hcsprochen('n dunkelblauen Produktes entspricht iihrigens vo11-
kOllllllen den Tonung-en ai-isyrischer Glasuren. 1) 

Auch diescs hellhlalH' Glas wurcle untersucht. Infolge del' geringen 
zur Yerfiigung stehenden ~lpnge war hier aher nul' eine qualitative Analysp 
moglich, hei del' auger Kupfer auch Mangan gefunden wurde. Die Menge 
des Kupfers schien dwas gnillgel' Zll sein als in dem dunkelhlauen Glas. 

BesonderR hemerkcnswert diirf'te die Gegenwart von Kobalt in dem 
dunkelblauen Glas sein, die wir auf Grund sorgfaltigster, mehrfacher Unter-

1) Ygl. z. B. ,hnn.\E. Asslt1·, Fal'bige K('/,ulllik. Berlin 11)2:3, 
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suchungen ebenso entschieden feststellen, wie sie von Professor B. NEUMANN, 
allerdings auf Grund del' Untersuchung anderer antiker Glaser, bestritten 
wird.J) B. NEUMANN gibt in diesel' schOnen Arbeit einen historischen Uber
blick iiber die Herstellung von Glas und die Ergebnisse einer Anzahl von 
Analysen agyptischer, alexandrinischer, romischer, rheinischer und byzan
tinischer Glaser. Von babylonisch-assyrischen Glasfliissen ist nicht die Rede. 

Wenn nun in den 38 von NEUMANN bzw. Frl. KOTYGA analysierten Glasern 
«niemals Kobalt nachgewiesen werden konnte, trotzdem wir besonders dar auf 
gefahndet haben» (B. KEUMANN, a. a. 0.), so kann man iiberzeugt sein, daf6 
jene Glaser tatsaehlieh kein Kobalt enthalten, und man kann vielleicht 
annehmen, dalb nur ganz bestimmte Glasfliisse Kobalt enthielten, namlich 
solche, die Nachahmung und Ersatz von echtem Lasurstein sein sollten. Ich 
mochte sogar glauben, dal~ del' eigenartige Charakter dieses «kiinstlichen 
Lasursteins» - das eigentiimliche Dunkelblau - gerade durch eine geringe 
Menge Kobalt neben Kupfer erzielt wurde. Wei tel' kann man sich vorstellen, 
daf6 man in fruher Zeit nur in Babylonien-Assyrien dieses Geheimnis kannte, 
das wirtschaftliche und sogar politische Vorteile bringen konnte, und daf6 
aus diesem Grunde «kiinstlicher Lasurstein», d. h. kupfer- und kobalt
haltiger Glasflufb solcher Herkunft in Agypten besonders begehrt war. Die 
agyptischen blauen Glaser, ohne Kobalt, hatten sehr wahrscheinlich einen 
anderen Charakter, und das sogenannte «Agyptische Blau» war, zerrieben, 
in erster Linie als Malerfarbe brauchbar.2) 

Dalb in dem einzigen, mil' bekannten alteren Bericht iiber die Zusammen
setzung eines babylonischen Glasflusses - del' oben erwahnten .Mitteilung 
von G. A. KOENIG - ebenfalls Kobalt festgestellt wird, ist im Zusammenhang 
mit dem hier geschilderten Befunde gewif6 bemerkenswert. Wenn auch in 
alteren Analysen anderer antiker Glaser bisweilen Kobalt genannt wird -
von H. DAVY und spateren Forschern - so kann man vielleicht doch nicht ohne 
weiteres, wie NEUMANN, von «Gelegenheitsanalytikern» sprechen. In seinem 
Buche «Die Metalle», Halle 1904, S. 347, betont iibrigens B. NEUMANN noch die 
Anwendung von Kobalterzen im Altertum zur Blaufarbung von Glasfliissen. 

Die Art und Herkunft del' Rohprodukte del' Babylonier fiir die Her
stellung ihrer Glasfliisse und fur sonstige technische Zwecke gehort einem 
besonderen Fragenkomplex an, del', ebenso wie das wichtige Gebiet del' 
babylonisch-assyrischen chemisch-technischen Rezepte, hier nicht behandelt 
werden solI und kann. 

1) Antike Gliisel', ihl'e Zusammensetzun.q und Fiirbung. Nach Analysen von Frl. 
GERTRl:D KOTYGA, Zeitschr. f. angcw. Chemic 1925, lahrg. 38, N. 36 und 38. 

2) V gl. hicrzu: FR. RosE, Die Mineralf(ll'ben, Leipzig 1916 und SCHNABEL, Metallhutten
kunde, Bd. II (Berlm 1904), S. 759 f., sowie ULLMAl\"N, Enzyklopadie del' techno Chell/ie, Bd. 7, 
S. 24 ff. 



Transmutation by Color. 
A Stutly of Earliest AldwlllY. 

ARTHUR .JOH~ HOPKINS. 

1'\0 one has previously propounded a theory of alchemy which systemati
cally and comprehemivPly rxplains the activities of the earliest alchemists. l ) 

:Many of our writers, while not attempting to explain alchemy, haw 
described it; and in these drscriptions have given much space to the 
impossibility of understanding the language of alchemy, often intentionally 
veiled. But it Sf'rIllR pORRilll., that this difficulty is, in part, su bjectiw 
with us. ""uch has been made also of the strange mystical or tlIagical 
side of alchenw. 

But let us: leaving hoth th('s.~ accidental particulars aside as irrele
vant, strike directly. for the sakr of conciseness. to thp fundamental 
deyeloptllents which governed the alchemist of Alexandria. Let us attempt 
a thron' which may make dear to the modern tlIind the underl~'ing 
purpose 'of thest' ancient workers and philosophers who could, unabashed. 
clailll enthusiastically and conscientiously that transmutation into gold 
was hy them crownrd with successful practice. 

TIIf' ground-work of alchelllY was laid by workers and philosophers. 
Therr was a definite Art interpreted hy a popular philosophy, hoth of 
which at the time were far from heing novelties. Thus in philosophy we 
find that the theory of transmutation was not an invention of the 
alchemists hut was reeeived as an inheritanef' from Greece. ~lore definitely. 
in seeking the origin of this translllutation theory, we are kd hack to the 
Timaeus of PLATO and to the nature-philosophy of ARISTOTLE. In the matter 
of the Art, also, we rellH'llllwf' that the practice (upon which this 
philosophy was applied) was a phase of the wide-spread Art of Imitation 
centered in Alexandria. as E. O. VON LIPPMANN has shown. 

1) It i" tflIP that BERTHELOT explains the tt'xt of ZOSIMeS thus: - «In other \\orrl", 
the quality ,gold' is independent of the metallie suhstance which is its support. When one 
posse""e" a material in which thi, qualit~~ exists; just as the essential color-principle exish; 
in a dy!'; ht, has the philosophers' stone and then he can tint the othn mctabinlo gold 
and thereby prcparp true gold,» (BERTHELOT, Collection des alchill/isles ,qrecs, TraeL 13-t; 
:\'ole 3,) It is also true that Mrs. l!AmIER-JE:>iSE" has developed a theory of alchemy which 
explains the mystical (Christian) phase. hut this s('('ms 10 neglect an important practical 
side which was alchemy in potentia, 
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Among the theories of the Greek philosophers it is proper to recall 
a few which were later applied to the art of alchemy. Foremost was 
PLATO'S insistance that matter was a «universal». The neglect of matter, 
whieh characterized alchemy, was a consequence of this supposition. PLATO 
also thought that qualities were accidental but this opinion was contested 
by ARISTOTLE who arglL(~d that qualities were important to us, however 
dependent they might he on our sense-perceptions. His treatment of qualities 
as real factors appealed to the Egyptian praetieal mind. It was ARISTOTLE 
also who found between the four old Greek elements, Earth, Water, Air 
and Fire, the two intermediary Qualities, moisture and heat; from which it 
easily developed that two of the four elements, 'Vater and Fire, became 
fundamental- those elements which in the metal work of the alchemists 
became mercury and sulphur. Another statement of PLATO in the Timaeu8, 
that «nothing exists which is not good», was modified by ARISTOTLE to 
emphasize the idea of goodness heing progressive. The qualities which 
define individual substances are real and are all striving, like man, 
towards perfection, to become as perfect as possible. The qualities, thus 
individualized, which make up all nature, are striving towards the perfect 
element Fin' - striving to rise from the earthy to the spiritual. 

The particular Art which served as the practical side of Alchemy 
was the art now called metal-bronzing. The discovery of surface colors on 
metals was apparently made by the worker in dyes who was accustomed 
to fix his colors, and produce from them a variety of shades, by the 
usc of mordants. This dyer of fahrics became a bronzer of metals by 
the accident of dipping the mctals into the same mordant hath and thereby 
Dhtaining colors similar to those produced on fabrics. The word « dipping» 
(~a1TTitw) is found in the dye industry and also in the descriptions of 
alchemistic transmutations. It is our word Baphze. The artizan who 
made this discovery, although he was not an alchemist, was a nascent 
alchemist -the originator of alchemy. Some of his crude methods are 
given in the Leyden Papyrui-l X; and the recipes for coloring metals, 
there {oumP), arc the recipes quoted by the real alchemist-philosopher 
who later attempted to explain the color changes. 

~letals were to the Egyptians that class of minerals which is distin
guished hy having the (fuality Water, that is, fusibility. (Of all these, 
mercury, the 1110st fusible, was called the «~Iother of the metals».) Raised 
above the ordinary minerals by this (Iuality, the metals were said to have 
heen, in the origin of things,. purely spirits; but they sought out Earth on 
which to lH'comc fixed. lh' this, the Earth was raised to the condition 
of \'11 ater and now they I;eeded only application of more of the spirit 
to he transformed mto Fire - the perfect fire-metal, gold. Substances, 
like unto Air and Fire, substances findy pulverized or suhlimed or vola-

') Beside, rl'eipe, for dFing" there arc fOllnd IIlany for IlH'tal work which latter have 

two ohjectiyf's: 
1. to increase thl' hody of tht' pr('ciom; metals without changing the color; 
2. to change the color of the hase Illctals or alloys to make them appear like silver 

or gold. 
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tilized, are all spiritual. Moreover, as ZOSIMUS says «All sublimed vapor 
is a spirit and such are the tinctorial qualities.» Not only are the «sublimed 
vapors» allied with the spirits of the air (imparting more of perfection 
to the metals) but so are colors themselves, so are dyes; and the changes 
produced in the metals arl' indicated by the changes in color; for color 
is like fin', spiritual. PLATO in thl' Timaeus speaks of «colors which 
consist of a flame streaming off from every object.» Thus is the spirit of 
copper changed into thl' whitl' of silver and the silver into gold, these 
changes being indicated by the color-chang!' because the change or im
provement induced is onl' of spirit, that is of color. 

All the early methods are by dipping as in the dye-process. But 
later we find the term used is tl:nting or tincfuril1g, which refers to the 
method of :MARY where the two important spirits, mercury and sulphur, 
were sublimed in the reflux condenser fitted with the kerotakis-palette 
so that the sublimed vapor was allowed to fall upon the «little leaf of 
copper», while through the sides of' the glass container could be seen the 
change of color. The vapor of mercury, first, would change the copper 
to silver and then the sulphur would change it to gold; or, rather, the 
spiritual color of sulphur would transmute the silvery white into the 
yellowness of gold. Thus silver and gold were produced artificially. No 
claim was made that this «silver» was the same as natural silver from 
th!' mine. From the artistic point of view, alchemistic silver was superior. 
This silver made from copper by improving its color could in its turn 
be used to color more copper into silver. Alchemistic gold, if obtained, 
would bl' ahle to tint any nwtal into gold. Such gold, among the metals, 
represented ARISTOTLE'S final cause or entelechy, for like th!' oak in 
the organic process, it could reproduce itself. In this connection, ZOSIMUS 
says «when the preparation is colored, then it, itself, colors in its turn»; 
and, again, «Here is the great mystery that the quality becomes gold and 
it then makes gold.» ~ ote that these qualities of the alch~mist were 
not substantivp but kinetic qualities, capabll' of producing higher qualitil's 
in a spiritual sense, somewhat as HAMMER-JENSEN has already argued. 1) 

It is to be kept in mind that the artizans whose work was thus 
interpreted wpre artists in color. They applied their philosophy, and 
obtained for themseh'es an explanation of their marvellous new results in 
color, from their own standpoint - that of' the artist. All alchemy is art 
and decoration. Color words abound in the literature.2) In other ways 
thl' artist was closl'lv in tOLich with alchl'l1lV. PLINY tells us that the 
colors emploYl'd by tile aneil'ut artist were fO~lr: black, white, yellow and 
red. 3) It is notablr that nearly the same colors, in the unwavering 

I) This conception was quite losl after thr transmission of alchemy to Islam.. JABI~, 
according to HOLMYARD, stall'S that gold is a mixture of mercury and sulphur. ThIS quali
tative composition is nl'yer indicated in Egyptian alchemy when' always yrllownpss was 
the «ability to yellow» and qualitips wert' spiritual and kinetic. 

2) En'n. the wortl Alchemy llIay he explained hy thl' Egyplian kem, black. Note 
also thl' words tincturing and baptizing. 

3) II. N. XXXV. Chap. :~2. Elsewherl' PLINY speab of yiolet, also. 
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sequence following, form the four categories of the transmutation process: 
).lEMvw<JIC;, AEUKW()tt;;, Eav8w()tC; and lW()tC;. Again, the kerotakis apparatus 
received its name from the artist's palette upon which he mixed his 
colors in warmed wax (Kl1POC;), of which SYNESIUS says «As wax takes the 
color which it has received, so also mercury whitens all metals and 
attracts their spirits .... It forms the permanent hase, as colors have no 
foundation of their own.» Indeed, all the Imitation industry was artistic 
- an effort to supply thc people with substitutes for costly purple dyes, 
for colored gems and for silver and gold ornaments. Is was natural that 
the color industry of Alexandria should have been interpreted by a phi
losophy of color, a philosophy which defined gold as the result of the 
progressive action of mercury, increasing the 'Vater, and sulphur increasing 
the Fire. This yellow «gold» (which is made today in our bronze works 
by the same recipes) hecame for these artists «their gold» which could 
act as a permanent ferment or Elixir to produce gold indefinitely. Later, 
with the thirteenth and fourteenth century encyclopedists and pseudo
alchemists, « transmutation hy colon, we remember, was a frequent topic 
for discussion. 

As the logical result of implanting Greek philosophy upon a color 
industry, Egyptian alchemy became a complete unit, developing a well 
defined thought to cover all angles of the work. The theory of « occult 
properties», the theory that each color conceals an opposite color, was 
developed in Egypt; also the crude original idea of «affinity»; the ferment 
idea, as well as that of the super-ferment or Philosophers' stone. In the 
space of a short report there is no opportunity to discuss these various 
phases of alchemy. It is sufficient to say that nothing essential was added 
to these Egyptian theories by either Islamic: or Christian adoption. It is 
true that the conception of color as a kinetic force was no longer under
stood either in Baghdad or in Western Europe, but still the color-termin
ology and, the old sequence of colors was insisted upon in the literature 
as a requirement for success. The gradual development of the substantive 
conception from the spiritual or quality-idea leads us directly back to Egypt 
as thc origin of all the theories of alchemy. But particularly the object of 
the alchemist's activity and the interpretation of his work is embodied 
in the words Transmutation by color and it is therefore to this topic that 
this paper has been limited. 

Quotations from the original source~ could be multiplied but the 
following, an'anged in chronological order, will serve to illustrate the 
argument prpsented. 

First and earliest, the pseudo-DEMoCRITl:S gIves us a very clear state
ment of his idea of trammutation: 

}take yellow with anything which can yellow, for gold is made from 
gole! and the goJd~hath. 

Cast a sulphur preparation upon silver to get gold. 
Cast on it also white cadmia or magnesia or chalk III order that 

one metal mav be made from another . . 
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SYNESIUS: 
Mercury has been classed in both catalogues, both in the yellow, 

which means gold, and in the white, which means silver. 

ZOSIMUS: 
It is the tinctorial principle which causes the vapor to develop thl' 

gold. 
Common gold has only sufficient yellowness for itself. 

STEPHAN us. The following is from the Poem of the Philosopher THEO
PH RASTUS, regarded by REINESIUS as a versification of portions of the 
work of STEPHANUS (C. A. BROWNE, Sci. :Monthly, XI, 1920, 193): 

The white augmented thrice within a fire 
In three days time is altogether changed 
To lasting yellow; and the yellow then 
Will give its hue to every whitened form. 
This power to tinge and shape produces gold 
And thus a wondrous marvel is revealed. 

AIDAMIR AL-JILDAKl: 
Common gold does not produce a tincture by which metals may 

he transmuted, since it contains only sufficient color for its own 
body. It contains no surplus tincture. 

If anyone is able to increase the yellow of' gold or the whitelless 
of silver, he can transmute hy color. 

ROGER BAcoN: 
He who knows the formulas and necessary processes for producing 

the yellow color ... will know the methods ... to join these 
qualities in such or such nwtaL whence will result his transmu
tation into gold. 

The pseudo-RoGER BACON: 
Nature has always had for an end and tries ceaselessly to reach 

perfection, that is gold. 

The pseudo-GEBER: 
Surely, deal" friend,. the true substance IS the thing which colors. 

The pseudo-LuLLus: 
Mare tin.qerem si mercurius esset. 

And lastly, the French poet, JEAN DE MEUNG, in the Roman de la Rose 
(Thirteenth Century): 

Ou d'Alqemie tant aprengne 
QUI' tOllS metauz en color taingne. 

On reading these selections, covering perhaps one thousand years, 
one feels convinced that the writers - far from being. unintelligible - are 
urging us to see the truth as they see it: - arc declaring to the world, in 
their own quaint language, that transmutation by color is the effective means 
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of preparing gold. What if their definition of gold was different from ourS? 
It was formulated, as are many of ours, on the uses to which their gold 
was to be put. For artistry and decoration, these substitutes for real gold 
served a real purpose. 

To the alchemist the very production of these new and wonderful 
colors was an ecstasy; but the orderly sequence of colors, ending in the 
yellowness of gold or the iridescent violet, more than confirmed the old 
theories, such as that «nature like man is striving to become as perfect 
as possible». To them the product was gold. Philosophy for the first time 
found its theories confirmed by laboratory demonstration. By the time 
of ZOSIMUS (circ. 400), someonc had already established that unvarying 
sequence of color upon which all alchemical practice was based: Black, 
the absence of all colors and the vehicle for all; next !I'kite and then yellow 
for silver and gold; and, lastly violet, the ideal, the aeme of colors, some
times iridescent «like the peacock's tail», standing for the Elixir. 

Alchemistic philosophy which had given to the Art a guiding theory, 
appealed, as never before, to the practical man of the world. Greek phi
losophy, when reinforced by practical alchemy, asserting itself, controlled 
the thought of the early Christian fathers, was accepted by Islam and on 
reaching Western Europe influenced the minds of the great thinkers even 
to the seventeenth and eighteenth centuries. 

Tra1lsmutation by color, thus established for us by the earliest writers 
of Egypt, reflected in the works of the ~Iohamedans of Baghdad, con
tinually discussed by the encyclopedists and reaffirmed as glad tidings by 
the pseudo-alchemists, appears to have been in the Egyptian period the 
absorbing topic of alchemy; and in the succeeding periods to have become, 
mainly through our blindness, more and more the cause of that strange 
«mystery» with which we are tempted to enshroud the writings of these 
thoughtful «Expositors of' PLATO and ARISTOTLE». 



TIber die Heimat des Oberpriesters Johannes der 
griechischen Alchemie. 

Von 

OTTO LAGERCRANTZ. 

Bei den grieehisehen Alchcmisten, soweit sie dureh die Ausgabe von 
:\1. BERTHELOT, Collection des Alchimiste8 Grecs, reprasentiert sind, erseheint an 
drei Stell en ein Oberpriester bzw. Priester mit dem ~amcn JOHANNES. Jeh 
gebe zunaehst den grieehisehell Wortlaut und fiigc zwceks raseheren Ver
standnisses die franzosisehe Ubersetzung von BERTHELOT hinzu. 

1. Del' anonyme Philosoph, d. h. Alchemist, zahlt die Hauptvertreter 
del' Kunst auf und Iiigt sieh dabei so aus (BERTHELOT, Call. II, 424, 8): 
TTpUJTO~ TOIVUV 'EW~~ 6 T pl<J/JE"fJ(jTO~ TTpoO"a"fOpEUo/JEVO~ uva<pEpETat TTPOO"EVE"j"
KU/JEVO~ T~V ETTwvu/Jlav . . .. OUTO~ TTPWTO~ "fEVO/JEVO~ O"UHpa<pEU~ TOO /JE"fUAOU 
TOI1TOU /JUO"TllP10U, UKOAou8ov EO"XEV 'lwcivVllV UPX1EpEa "fEVO/JEVOV T~~ EV EtJa"fl/f 
Tu81a~ Kat TWV EV aUTIJ UbUTWV. So }I, dessen Text ieh an diesel' Stelle mit 
I hlfe einer guten Photographic naehgepriift haLe. wah rend A und K dureh 
T~~ EVEua"fla~ T~~ 8Eia~ abweiehen. BEHTHELOT III, 406: 'Le premier, Hermes, 
appele TrisnH~giste, nous est donne eomme ayant reyu eette denomination ... 
Celui-ei est Ie premier qui ait ecrit sur Ie gr,and mystere; il cut pour dis
eiple Jean, devenu arehipn\tre en Saintete (Evagie) de la Tuthie et des 
sanctuaires qu'elle renfcrme'. 

2. In del' Goldmachcrliste eines unbckannten Verfassers findet man 
(BERTHELOT, Call. II, 2.5, 7): 'lwcivvllC;; IEPEUC;; T~C;; EV Euacrl/f TI) {}El/f. Die Hand
schriften: UPX1EPEUC;; T~C;; EV Eua"fl/f T. 8. EL; T~C;; EVEuaO"la T. 8. Al; T~C;; EyE~a"fla 
T.8. A.2 BEHTHELOT, Call. 111. 26: 'Jean Ie grand pn~tre dans la divine Evagie'. 

:3. Die Ubersehrift einer umfangreiehen Abhandiung lautet (BERTHELOT, 
Call. II, 26~), 1): 'Iwuvvou UPX1EPEWC;; TOO EV 'E~El"fl/f TTEpi T~C;; 8Eia~ TEXVllC;;. 
Die Handschriften: EVE~El"fla A; EVEUE,l"fEla A2; EV 'E~El"fl/f KL e. BERTHELOT, 
Call. III, 2.52: 'Jean l'arehiprctre en Evagie sur rart divin'. 

Wie aus den Ubersetzungen erhellt, nimmt BEHTHELpT eine sehwankende 
Haltung ein. Es heif.~t bei ihm Call. III, 406, );. 3: d£vagie peut signifier 
un lieu determimS, ou bien representer une designation mystique: saintete, 
c'est-a-din' arehipretre df~ Sainte memoire. Le mot Tuthie s'applique-t-il 
a un nom de lit'u!' ou bien de;;igne-t-il la tuthie ehimique, c'cst-a-dire 
l'ancienne eadmie ou oxyde de zinc impuri' Peut-etre Ie nom uu lieu ou 
ron faisait Ia preparation a-t-il passe a la matiere preparee. Le mot mcme, 
avec ce dernier sens, serait alors plus ancien qu'on ne fa eru jusqu'ici.» 
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E. O. y. LIPPMAI\'N, Alckemie, S. 71 sagt: «Ein iigyptischer Eigenname 
Thutia kommt zwar Yor, - u. a. tragt ihn, nach A. WIEDEMANN, ein Feldherr, 
del' um 1500 Y. Chr. die Stadt Joppe eroberte -, Joch kann diesel' hier 
ebcnsowenig in Frage stehen wic die Bczcichnung 'Tutia' fur Zinkoxyd, 
die erst zu arabischer Zeit auftritt . .. Abel' auch um einen (sonst un
hekannten) Ort Thutia handelt es sich wohl schwerlich, da andere Hand
schriften.. statt del' von BERTHELOT bevorzugten Lesart EV EvaTI!:! TvlHae;, 
die W ortc EV EvaTI!:! T~ SEI<;t hieten, d. h. im heiligen Euagia. im Tempel zu 
Euagia, der ofl'enbar als Sitz des Oherpriesters JOHANNES bezeichnet werden 
soU.» y. LIPPMAN~ erwiihnt l\. 7 die Amieht yon STEPHAI\'IDES, Arch. f. d. 
G. d. Natw. u. d. Techn., Bd. 3, 185, hezeiehnet sie abel' als ganz unglaublich. 
Dieser liest aVlae; staU Tv8lae; und denkt an einen ~1c\rser im Tempel' 
Lahoratorium, dessen Leiter JOHAN~ES war. 

In (i<-n ~achtragen lesen wir bei v. LIPPMANN, Alchemie 664: «Euagiu. 
Eincn angcblichen Ort dicses ~amemi gibt es in Wirklichkeit niche. JOIIANNES 
winl viclmehr hezeidmet als Oherpriester T~e; EV EuaTIq. 8vO'lae;, hei dem 
in frOlllIlH'm Sinne dargcbrachten Opferf('ste (HEITZEI\'STElN) ». Gegen diesen 
Vorschlag erhebcn sich jedoch schwerwiegende Einwand!'. HEITZENSTEIN er
fietzt teils T durch 8, teils 8 durch 0'. Jede diesel' Annahmen ist schon all 
und fiir sich bedenklieh. um so rnehr aJwr heid(~ zusanlIllen. Zu einem Amts
titel del' lwhauptcten Form vcrmag ich ferner kcine Parallelen anzufuhren. 
Das U\JT~, das REITZENSTEIN ganz auGer arht liif.~t, muG endlich auf EvaTI<;t odeI' 
auf 8vO'iae; bezogen werden. Aher «('in in frommem Sinne dargebrachter 
Tempel» klingt in diesem Zusammenhang ebe11Ro wunderlich wi~ «ein bei 
clem Opferfeste dargebraehter Tempel». 

Wie umere alteste Handschrift ~I die fragliehen W orte faGt, laf.l,t sieh 
unsehwer erraten. Die Bedeutung ist nach ihr «V erwalter del' in Frommigkeit 
zu lWllutzendcn Tuthia und des hei clem Gebraueh zu henutz('uden Tempels," 
Fiir lEpEue; im iilH'rtra~enen Sinn fehlt e.s nieht an Belegen, z. B. AESCH., 
Again. 7:35 lEpEue; TIe; ame; bOl-.lOle; npoO'E8pE<p8l'], AHISTOPH., Wolktn 359 AE7TTO
T(hwv Mpwv tEpED. Abel' wie schon angecleutet, haben wir hie I' einen wirk
lichen Amtstitel zu erwarten. Erwahnung vcrdient vidleieht ein UmstaIHL 
dem mcine Vorganger keine Aufmerksamkeit geschenkt haben: wie stark 
die ~riechischf' Gestalt del' Thutia auch wechselt (TovTla 80v8ia), die erste 
Silbe hietet nur hier v, im iibrigen abel' immer OV. W orttrennung und 
Orthographie spielen natiirlich (~ine nicht unwesentliche Rolle, wenn es gilt, 
eine Stelle zu begreifen. Da einerseits die Ilandsehriften keine brauchbare 
Lesung hieten und andererseits die Kritiker zu keinem annehmbaren Er
gehnis w~langt sind, durfte es kaum unangebracht erscheinen, einen gapz 
anderen Weg einzuschlagen. Statt T~e; EV ElJaTi<;t TvSlae; befurworte ieh: 
T~e; EV NE~ciiaTl 8EcXe;. Die Aussprache ist in heiden Fallen gleich, die Ortho
graphie aher verschieden. Daj.~ das fur das heutige Grieehiseh zutrifft, bedarf 
keines ;\laehweises. Aher auf derselben Stufe steht schon das agyptische 
Grieehiseh des 2. Jh. v. Chr., also lange VOl' der Abfassung un serer alehe
mistischen Sehriften. Wegen v = vv vgl. z. B. Papyrus WElL I, 27 fa vDv 
= Eav vDv (vor 161 v. Chr.). Wegen v = ~ vgl. z. B. Papyri Pm'isini 40, 33 
{Jauboue; = Pci~bove; (156 v. Chr.). Unsere Handsehriften bieten ja aueh E~aTia 
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nehen EUUlla. Wegen 11 = 1 vgl. z. B. Papyrus WElL VI, 2, 6 ElIEp6v = IEpov 
(vor 161 v. Chr.). Wei I Euullu als evaja gesproehen wurde, lag es nahe, 
EUata als EUUI1U zu deuten und die hierbei riehtige Orthographie einzufiihren. 
Eine andere Alternative ist die, da~ man arl zur Bezeiehnung yon aj ver
wendete, weil at den \V(Ort e schon h{'kommen hatte. \Vegen 1 = E yor 
Vokalen vgl. z. B. Papyri PETRIE If, 4.5(2)2:3 TOV ~a(JIAEla (e. 246 v. Chr.). 
Die B{'ispiele aus (kn Papyri stehen aUe bei YIAYSER, Gramm. der griech. Pa' 
pyri, Bd. 1, 216. 11;3. 168. 71. 

Ein arahisches Volk wi)"(1 unt{'r dem Namen Nabajuti, Niba' (Ui in bahy
lonisch-assyriseh{'n (irkunden einige }1ak erwiihnt. So sagt ASSURBANIPAL, 
Konig von Assyricn 669 - 625 Y. Chr., in seinem Berieht tiber den Feldzug 
gegen di{' Araher (THLOR-Prisma 7, 82 - 9, 114): «Hinter Uaite'u, dem 
Konig von Arabien, und hinter Abi-iati'a, die beide mit den Streitkriiften 
des Landes ~abajati kamen, her zogen und marschierten meine Truppen ... 
dem Stamm l-samme'u, d('n SchwurJeuten des Gottes Atar-samain und dem 
Land ~abajati braehte ieh cine "iederlage bei;Menschen, Esel, Kamele und 
Kleinvieh erbeutete ieh ohne Zahl» (HOMMEL, Grundr. d. Geogr. u. Gesch . .587). 
Der Berieht giht keinen genaluon Aufschlufl, libel' die Heimat des fraglichen 
Yolks, HOMMEL will e8 abel' zwischen Djehel SchamrmlT und Jemama verlegen. 

Zu Nabajati hat das Alte Testament cine vollige Entsprechung in Kebajoth 
(Na~atw8 in der Septuaginta). 1m Ilebraischen geht betontes a in 0 und t 
hinter Yokalen in th liber (BROCKELMA"IK, Grulldr. d. vergl. Gr. d. sem. Spr. 1, 
142. 2(4). Die Endung ·ati bzw. ·(jth dient hier als Ausdruek des Plurals. 
Die A ufzahlung del' zwiilf lsmaelstiimme Gen. 13 - 1 S fangt mit Nebajoth an. 
Es heif,;t ferner JESAJA 6C, 9: «Alles Kleinvieh B,:edars wird sieh zu dir ver
sannudn, die Wid(kr deT J\ehajOth werden elir zu Diensten stc~hen, als 
wohlgefalliges Opfer werden sic auf meinen Altar kommen und mein herr
liches Haus will ieh yerh(Orrliehen.» HOMMEL a. a. O . .591 gibtzwar zu, dag 
das ganze Kapitd erst naehexilisch ist, will aber im Passus 60, 6 - 7 einen 
alten, nllr yom Propheten nell angewendeten Sprueh erhlicken und ihn flir 
gleichzeitig mit ASSFRRAKIPAL halten. :Nachdem CYRUS Babylon .539 erobert 
hatte. gestattete er den exiliert<:n Juden in ihre Heimat zuriiekzukehren. 
Wieviel spiiter JESAJA 6(, 6 - 7 ahgefalbt sein kann, liifbt sich schwer ent
scheiden. Dag abel' der Pass us die politisehen V erhiiltnisse nach dem Anfang 
des 5. lh. v. ChI'. widerspiegelt, bleibt jedenfalls auf Grund des Inhalts ganz 
unwahrscheinlich. 

Von den Kabajuti hzw. Nevajoth sind ganz verschieden die Nabataer 
(Navat Nab it), die gegen Ende des 4 . .lh. Y. ChI'. auf den Plan treten und 
dann {'in machtiges Beieh bilden, abel' lCS n. Chr. den Romern unterlagen. 
Wenn man aueh gcschichtlidwn Erwagungen keinen Wert heimigt, so lassen 
sieh doch ihre Namen lautlich nicht vereinigen. Hieriiber siehe HOMMEL 
a. a. O . .590, :\. 1. 

Kehren wir mm zurikk zu unserem Text: aKoAou8ov EcrXEv 'Iwavvllv 
apXIEpEU fEVOIlEVOV T~~ EV NE~aiuTl 8Eds Kat TlllV EV aUTry abUTwv 'HERMES 
erhidt wm Jlinger JOJIA:";NES. ehemaligen Oherpriester del' Gottin bei den 
Nabajati und zwar des Allerheiligsten, das sie in ihrelll Tempel hatte', Wenn 
jemand das ·u dn Hanclschriften in NE~aiuTl heibehalten will, so liiibt sich 

Li pplllanll-Fc~t~t'hri ft. 
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das dadurch rechtfertigen, dag der Nom. PI. in den babylonisch-assyrischen 
Urkunden auf ·afu endigt, wahrend spater zwischen Nom. -atu und Gen. -ali 
kein Funktionsunterschied besteht. Auf das -u dad' indessen nicht zu viel 
Gewicht gelegt werden, da dieser Laut schon un tel' den Ptolemaern zu i 
geworden war, vgI. z. B. P. GRENF. 1, 38, 3 qllAaKEltOU = <puAaKltOU (2. - 1. Jh. 
v. Chr., MAYSER, Gramm. 1, 102). 

HERO DOT sagt 3, 8, 3 ~16vu<Jov bE 8EWV flOOVOV Kai T~V OUpav1llV ~'fEOVTUI 
EIVUI (sc. 01 'Apa~lOl) ... ovoWi~ou<J1 bE TOV flEV ~16vu<Jov 'OpoTah, T~V bE 
Oupav1llV 'AAIAaT, vgI. 1, 131, 3 KaAEou<J1 bE 'A<J<JupIOi T~V 'A<ppobltllv Mu
AlTTa, 'Apa~101 bE 'AAlAaT, IT Ep<JUI bE Mltpav. Es ist vielleicht mit del' .Moglichkeit 
zu rechnen, dag die G()ttin unserer Stelle den Namen al-Ilat hatte. Aber 
andererseits ist die Bezeichnung 'Gottin bei den Nebajati' in keiner Weise 
unvollstandig. lch brauche nul' zu erinnern an die 'syrische Gottin' (gr. 
<Jupia 8Ea, lat. dea syria) und an die 'Herrin von Byblos', die in einer In
schrift dUl'chweg so ohne irgendwelchen Eigennamen heigt (ED. :MEYER bei 
ROSCHER, Lex. rI. gr. u. rom. Mythologie 1, 6.50). 

Dieselbe Konstruktion wie in TWV EV alJTfj &bUTWV begegnet z. B. in 
Oxyrhynchos Papyri 487, 16 TlX EK T~~ xpla~ EV Eflu o<pA~flaTa &rroboOvUI 'meine 
Schulden fur meine Liturgien bezahlen', Berliner Gr. Urkunden 1131,51 TO 
EV EflOi flEPO~ 'mein Teil' 1144, 1 0 EKa<JTO~ TO EV Eaunv KE<paAUIov 'jeder sein 
Kapital', vgI. Pap. Paris . .5, 2, 2 xwpi~ TOO El~ aUT~v OIKOV (1. OIKOU) 'auger 
ihrem Haus', Pap. Tebt. 16, 9 ou A,'rrOVTE~ T~l d~ alJTOU~ au8abiq. 'ohne von 
ihrem gewalttatigen Benehmen abzustehen'. Drei dieser Beispiele bei KUH
RING, De praeposifionum graee. in chartis aeg. usu 12. \Venn man will, kann 
man hier, da in T~~ 8Ea~ auch TOO vaoO T~~ 8Ea~ mit einbegriffen wini, 
wortgenau durch 'des Allerheiligsten bei ihr' iibersetzen. Wegen abuTa vgL 
z. B. CAES., De bello civ. 3, 10.5, 5 in occultis ac reconditis templi, quo 
praeter sacerdotes adire fas non est, quae Graeci adyta appellant. Del' Aus
druck hat offenbar den Zweck, hervorzuheben, dag JOHANNES auf Grund 
seines Amtes in al1e Gcheimnisse der Gottin eingeweiht worden war. So 
hei:l1t es BERTHELOT, Coli. II, 108, 12 E'fW Elfll 6 'Iwv 6 IEPEU~ TWV &bUTWV. 

Bis jetzt habe ich nul' auf die Lesung T~~ EV Eua'fiq. Tu8ia~ Rucksicht 
genom men. Sie findet sich hei dem ersten Beleg in ,\1, unserer iiltesten 
Handschrift. Auf diese Lesung konnen die iibrigen zuriickgefiihrt werden. 
Ihnen allen gemeinsam ist die Zerlegung von Tu8ia~ in zwei W orte. In 
T~~ EVEUa'fia~ T~~ 8Eia~, wie bei dem er8ten Beleg in A usw. steht, haben 
die Schreiber zwei <J hinzugefiigt, in T~~ E.vE~a'fiq. (EVEUaO'iq.) Tfj 8Eiq. bei dem 
zweiten Beleg, del' in .M fehlt, ein <J ausgemerzt und in TOO EVEUEl'riq. bei 
dem dritten Beleg, del' ebenfalls in M fehlt, den Schluib wegen des folgenden 
mpi T~~ eEia~ TEXVll~ schlechtweg ii bergangen. Die Formen EVEUa<Jia und 
EVEuEI,[ia konnen nicht fur mehr als reine Verschreibungen gelten. Fur mein 
Verfahren, M hierbei in den .\1ittelpunkt zu rucken, lassen sich auch Griinde 
aus der Art del' Uberlieferung anfiihren. 

Del' Traktat des anonymen Philosophen umfafbt BERTHELOT, Coll. II, 424, 
3 - 433, 10+ 118, 14 - 138, 4 + 263, 3 - 267, 1.5. Wiihrend M dies aIles 
als cine einheitliche Darstellung iiberliefert, legt A nur 424, 3 - 433, 10 
dem anonymen Philosophen, abel' 118, 14 - 138, 4 dem ZOSIMOS und 130, 
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5-138, -+ + 263, ;3-267, 15 dem Oberpri(~ster JOIlANNES bei. Die Drei
teilung streitet ganz entsehieden gegen den Zusammenhang. So z. B. geniigt 
ein fluehtigcr Blick, urn zu konstatieren, dag 118, 14 die unmittelbare Fort
setzung von 43:3, 10 bildet. Infolge eines eigentiimliehen Versehens basiert 
BERTHELOT seine Ausgabe in diesel' Beziehung auf A. 

Gleich im Anfang nennt del' anonyme Philosoph als Hauptvertreter 
del' Alchemie HERMES, JOHANNES, DEMOKRITOS, Z08IMOS, OLYMPIODOROS, STE
PHANOS.WO er in der Fortsetzung Aussagen von Autoritaten braueht, zitiert er 
- ieh lasse die tatsaehliehe Reihenfolge ganz auger aeht - HERMES, DEMo

KRITOS, Z0811\106, OLYMPIODOROS, STEPIIAN06, OSTANES, SOPHAR, AGATHODAIMON, 
abel' wohl gemerkt nieht JOHANNES. OSTANES und SOPHAR stammen beide 
aus Persien her. In cler alehemistisehen Literatur wird OSTANES ungemein 
haufig crwahnt. Wenn man nach diesem Verhaltnis urteilen darf~ hat es 
den Ansehein, als ob bezuglich des Einflusses vom Osten streitige Ansiehten 
einander gegenuber standen. Del' anonyme Philosoph liigt ruhig beide zur 
Sprache kommen und kumrnert sich urn den Widerspruch ebenso wenig 
wie andere Verfasser auf diesem Gebiet. 

Die Goldrnaehcrliste, die nieht in \1, sondern nul' in A usw. erhalten 
ist, bietet 28 l'\amen. Sie fangt an mit PLATON, ARISTOTELES, HERMES, JOHANNES, 
DEMoKRITos, ZOSIMOS, OLYMPlODOHOS, STEPHAN OS. Man Leaehte: dieselben 
seehs Alehemisten und zwar in dersdben Reihenfolge wie bei dem anonymen 
Philosophen. Dag eine Abhangigkeit vorliegt, durfte niernand bestreiten 
wollen. Der anonyme Philosoph sagt, dag OLY-"IPIODOROS und STEPHANOS 
Ausleger von PLATON und ARISTOTELES sind. Das wird hier auf aIle seehs 
Alch(~1l1isten ausgedehnt, was die Stellung an der Spitze erklart. ~lehr im 
Vorbeigehen erwahne ieh, da{~ hier zwar SOPHAR aus Persien, aber OSTANES 
aus Xgypten gebiirtig ist. Wie spaten Frsprungs die Liste ist, geht daraus 
hervor, daf~ sic den anonpllen Philosoph en am viertletzten Platz namhaft 
maeht. 

Die Uberschrift BERTHELOT, Coll. II, 263, 1 - 2 findet sieh in A usw., 
wahrend }I sic ausliii.;t und das Ganze als den Traktat des anonymen 
Philosophen gibt. Irgendein Schreiber wurde vermutlich gewahr, dai.~ bei 
diesem der Oberpriester JOHANNES zwar un tel' den Hauptvertretern del' A1-
chernie genannt, aber in der Fortsetzung nieht zitiert worden war. Um 
diesen Ubelstand aus dem We/-';e zu raumen, trennte er 130,5 - 138,4+ 
263, 3 - 267, 15 als eincn besonderen Traktat ab und fertigte die hierbei 
notige Ubersehrift ohne weiteres an. Fiir eigene Ansiehten, geschweige denn 
fiir cinc schriftsteHerische Tatigkeit des JOHANNES fehlt es, soweit die grie
ehisch geschricbene Lit('ratur in Betracht kommt, an sieheren Anzeichen. 

Wie weit verdient der Bericht des anonymen Philosophen unseren 
Glauben? Tatsache ist die Existenz eines arabisehen Yolks assyr. Nabajafi, 
hebr. Nebajoth. Wie es 6ieh sclhst nannte, wissen wir nicht, aher aHem naeh 
zu urteilen Nabajati. Auf welehern \V eg die Agypter es kennen gelernt 
haLen, liif~t sieh schwer entseheiden, da viele Nlogliehkeiten zn Gehote stehen. 
Vermittlung durch die Juden bleibt indessen wegen der lautlichen Form 
ausgeschlossen. Sehr wahl'scheinlieh ist ferner, dag die Nabajati eine Gottin 
hatten und sie in einem Tempel verehrten. Der Oberpriester tragt aber 

2* 
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einen hebraischen Namen. Dieser Umstand, der den Gedanken an eine 
Erfindung der Alchemisten nahelegen muB, braucht an und fiir sich keinen 
Stein des AnstoBes zu bilden. Denn es konnte sich um eine Entlehnung 
des Namens oder um den Glaubenswechsel eines Juden handeln. Wo der 
anonyme Philosoph die Hauptvertreter der Alchemie aufzahlt, scheint er 
die Zeitfolge genau innezuhalten. Er nennt ja JOHANNES vor DEMOKRITOS 
(etwa um 350 v. Chr. gestorben). Und die Nabajati schwinden spatestens 
mit dem Anfang des 5. Jh. aus der Geschichte. Damit ist doch nur gesagt, 
daB sie ihre fiihrende Rolle, nicht aber daB sie ihre Existenz einbiiBten. 
In einem Punkte herrscht unter allen Umstanden keine Unsicherheit: 
JOHANNES kann, wenn er einer so friihen Zeit angehort, sich mit der 
Alchemic ebenso wenig befaBt haben wie DEMOKRITOS. Der Grund ist schlecht
hin der, daB es vor dem 2. Jahrh. n. Chr. keine Alchemic gab. 
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Von 

GUNTHER GOLDSCHMIl)T. 

Die Gelegenheit, zu meiner Arheit «Heliodnri cm'rnina qnattuor» 1) Er
ganzungen zu geben, habe ieh um so freudiger ergriffen, als ieh dabei dem 
verehrten Meister auf dem Gebiete del' historisehen Chemie wieder einen 
Beitrag zu seinen umfassenden Studien dal'hringen darf. So verworren und 
sehwiilstig in Stil und Diktion ist wohl kaum eine alehemistisehe Abhand
lung der hY7:antinisehen Zeit wie unser Dichter, der sieh noeh erdreistet, 
seine schlechten Verse vor den Thron eines llerrschers zu bl'ingen. Als ieh 
ihn 1923 herausgah, habe ieh auf klein liehe philologisehe Bedenken ver
ziehtet lind aus praktischen Grunden mich auf e i n e, zweifellos gute, Hand
sehrift gestutzt. Fiir diese Handschrift hurgte zudem der Name eines 
ansehnlichen Arztes und Alc:hemisten des Mittelalters, JOHANNES DEE. Dureh 
meine Ubersetwng, die ich im folgenden von dem ersten Heliodorgedieht 
und einem Stiick des dritten geben werde, moehte ieh den Forschern, 
die es angeht, in erster Linie dienen. Der ~aturwissensehaftler, im heson
deren der Chemihr, welcher die Anfange seiner Wissensehaft zu helausehen 
sich vorgesetzt hat, kann unmoglich an Texten vorubergehen, in deren 
ratselhaften Worten ein gut Stiick Gcsehiehte der Anfange chemischer Kunst 
aufbewahrt ist. Einsichtige D(~utung wird naeh und n~eh den Kern selbst 
der Cediehte HELIODORS heraussehalen, das philosophisehe W ortgeklingel 
ausscheiden und die Experimente erfassen, zu den en letzten Endes die 
Rezepte fuhren solI en. Wenn zum Beispiel der bildliche Ausdruck «Pontos», 
das :Meer, fiir ein GefaJ;, von dem wir uns dureh Zeiehnungen in alc:hemi
stischen Handschrifh~ll cine gute Vorstellung mach en konnen, langst fiir 
die Geschichte der ehemischen Gerate bewertct ist, so ist zu hoffen, dag 
noeh zahllose andere L msehreibungen und Hatselwortc ihre Erklarung 
finden, dam it man d a s aus dcn Alehcmisten herausarbeiten kann, was fiir 
uns wirklich noch wl'sentlieh ist: wdeher Art waren ihre Gerate, ihre 
Experimente, nieht zum letzten freilieh aueh, mit welchen Vorstellungen 
traten sie an ihre Arbeiten heran? ",iir seheint, dag hier der Erforsehung 
der L ehre vo n den EI e men ten, wie sie eben bei HELIODOR einen 
wiehtigen Niederschlag gei'undell hat, noeh viel vorbehalten ist. Die ver
gleiehende Methode wird unbedingt noch manches ergeben; denn im 
lateinisehen Mittelalter waren die grieehischen Alchemisten lehendig und 

I) Religionsgeschichtl. Versuche und Vorarbeiten, 1923, XIX, 2. Giet;en, TijpELMANN. 
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wir gehen sicher an manchen Stellen lateinischer Biicher voriiber, ohne 
zu merken, dag sie nichts als Ubersetzung sind. Ich halte es fiir dringend 
erforderlich, dag samtliche Marginalien, die JOHN DEE zum Codex Cas8e
lanus gegeben hat, gesammelt und gesondert herausgegeben werden. In 
ihnen spricht, wie ich hervorhebe, ein uns (auch durch sein lesenswertes 
Privafe Dial"y und das hochst interessante Verzeichnis seiner Bibliothek) er
fagbarer Gelehrter zu uns. In M. RULANDS Le.x:icon alchemiae 1) ist mirmancher 
Anklang an meine Alchemisten aufgefalIen. Rezepte wie: «Item wann man 
die Safft oder die Friichte offt von der materia abzeucht vnd wider daran 
geust I das heist man cohobieren» und: «Draco ist Mercurius, auch der 
schwartze Raab I oder die schwartz am bode I fi·isset den Schwantz / trincket 
den Mercurium, heisset Saltz I vnd Sulphur draconicum, ist die Erde von del' 
Sonnen Corper /wird getOdtet I wann sie die Seel verlieret I vnnd aufferwecket I 
wan sie wider kompt. Er frist den Mercurium I als ein Gifft I vnd stirbt / saufft 
ihn wiederumb / vnd wirdt lebendig I vnd so legt er ab aIle vnreinigkeit / dan er 
wirdt weig vnnd lebt. Disser wirdt auch dag Weib genennet I die ihren Mann 
todtet I darumb sie wiederumb getodet wirdt» und: «Lac vil"ginis, ist aqua 
Mercur, der Drachenschwantz / waschet I vnd coagulirt ohn alIer Hand
werck; ist Mercurius philosophoru, succus Lunariae & Solariae, auss Catho
lischer Erd vn Wasser» und: «Filius, id est, der Sohn I das Kindt. Moriens: Diss 
hat Vatter vnd Mutter I durch welche es genehret wirdt I vnnd ist doch 
eins mit ihnen I doch wo das Hiinlein nicht aussgehecket vnnd geboren 
wird I so stirbt es im Ey: gleich wie das Brodt I so genug gebacken / 
vnd Seyffe I so genug gekocht ish miigten zur Interpretation einiger 
bedeutungsvoller SteIl en gerade in den vier Heliodorgedichten herangezogen 
werden (vgl. z. B. Gedicht 2, Vcrs 141 ff.). Es wiirde zu we it fiihren, diese 
Dinge an diesem Ort weiter auszuspinnen, der Hinweis moge geniigen. 
Auch was die S t e i n I e h r e der Alten betrifl't, bieten die Gedichte Material, 
welches nicht ungenutzt liegen bleiben darf. Der Mil c h s t e in, den wir nicht 
kennen und der bei PLINIUS besproch{'n wird. ist ja wohl auch ein Produkt 
der Experimentierkunst HELIODORS. 

Nunmehr folge die Ubersetzung, welche ich im deutschen Stil dem 
W ortschwall HELIODORS moglichst anzupassen versucht habe. 

He I i 0 d 0 r s G e d i c h t von d erA I c hem i e. 
«Die Szepterverwalter der Erd{', die an den Mysterien teilnehmen und 

all dem, was Licht bringt, mit feinstem Spiirsinn nachgehen, die den vollen 
Genug weiser Lehren herbeisehnen und den Wunsch haben, als Eingeweihte 
die klugen Gedanken einer allesumfassenden Bildung zu erwerben und die 
Auflosung der Ratsel und den Zweck aller einfiihrenden Worte kennen zu 
lemen, die den sprachlichen Ausdruck philosophischen Geheimnisses und' 
den Begriff der W orte genau einzusehen begehren, die erachten solche 
Leute jeder Ehre wert, welche von ihren Miihsalen kunstvolI berichten. 
Sie pflegen die Forscher in die ehrende Gunst reicher Geschenke zu setzen 
und zu Ruhm und Ansehen zu bringen, weil diese ihnen die Begriffe einer 

1) Frankfurt 1612. 
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tatigen Philosophie und die Gedanken der alten, jedes Geheimnis ergriinden
den Weisen zum Zwecke der Erkenntnis vermitteln. 

Da Du, von Gott gekronter Konig und besonnener Hcrrscher, Dich 
nach Einsicht sehntcst, so empfange denn alle Erkenntnis und geschickte 
Handhabung, da sie die Kenntnis in sich tragt, die zum Ziele fiihrt, zum 
Ruhm und zur Ehre. Die weiterhin das gOttliche Ziel edler Bildung bringt 
und unnennbaren Gewinn und Macht, die man ausnutzen kann zur Be
freiung von Kummer und Gewahrung von Reichtiimern an solche, die es 
verdienen. Unsere Kunst vertr.eibt die Last del' Armut, erfiillt das Leben 
mit unaufhorlichem Ruhme, erfreut die Sinne, bringt den Freunden, welchc 
wohlgesinnt sind, Vergniigen und schafft dagegen dem Herzen der Feinde 
dauernden Kummer bis ans Endc infolge der Betriibnis, welche der N eid stiftet. 

Du nun, Herrscher, Du verstandiges, frommstes und gottahnliches Bild 
del' Erziehung, sei mein Vertrauter und Freund und bringe vor meinen 
Lchrstuhl gebildete, verstandige und weise Manner, welche eingeweiht sind 
in die geheimnisvollen Lehren Deiner Sehnsucht. Neige dein Ohr und 
vernimm rasch die Unterredungen und ausfiihrlichen Darlegungen, empfange 
willig ihre verhei~ungsvollenSpriiche. Hore, welche Anreden sie gebrauchen, 
lausche den Ratselworten und gewichtigen Satzen! Denn diese Manner 
bringen Deinem Leben Gewinn und schmiicken es wohl aus, damit Du 
cine angenehme Lebensfiihrung habest! Sie erheitern durch die Erfindung 
ihrer W orte Deine "1acht, da sie sich ja auf die Mysterien trefflich ver
stehen und kluge Philosophen sind. Sie neiden es den en, die begehren, nicht, 
das tief in ihren Worten ruhende Geheimnis kennen zu lernen: im Gegen
teil, sie breiten ohne Mi~gunst das Wort del' verborgenen Weisheit vor den 
Wiirdigen aus, so dafb Reichtum iiber diese kommt und Vergebung ihrer 
Siinden vor Gott, wenn sic die Frucht del' Miihe durch die beste Lehre ernten! 

Tritt Du nun herzu, Adept, hore meine Lehre, die miihevoll nach 
unendlichen Anstrengungen gepredigt wird, achte verstandig auf dies viel
faltige Gewebe meiner Worte und die geheimnistiefe Zusammensetzung 
meiner Gedanken! Dann wirst Du wohlbekannt und vertraut mit noch 
nie ausgesprochener Weisheit. Meine Gedanken enthalten fur diejenigen, 
die sich ~ern del' Miihe des Suchens unterziehen und Tag und Nacht nicht 
miide werden, zu forschen, den Versuch der geheimen Kunst und del' 
heiligen gottlichen Kunstfertigkeit. Del' erf'iillt dann aufs beste nach gOtt
lichem Ratschlu{,; Anfang und Ende! 

So nun konunt es mil' zu, den Beginn des W ortes anzufangen und 
zu reden: 

Ich bin gegenwartig. Wer das Wort beschaut, wird das Werk aus einer 
Grundgestalt vollenden! E i n e Grundgestalt fiihrt zur Offenbarung nicht 
von anderswoher, sondern aus e i n e r Wurzel kommt das geschmiickte 
W crk. Es kommt aus df'TIl g{'w{'ihten Meer{', und die Wurzel wird zur Be
trachtung emporgehoben wie Hauch zur Wolke; durch Vereinigung und Ver
bindung von Feu c h t e ill und War m {' m, indem beide zu einer Mischung 
verbunden werden, die das Wesen beider in sich zu bewahren imstande 
ist, wird die Operation ausgefiihrt. 
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Mannliches streht zu Weihlichem, und sie sattigen sich an del' Ver
einigung und erzeugen eine Gestalt, fremdartig von Anhlick; und es ent
steht als Frucht del' rote ::\lilchstein.1) Nach del' Zusammenkunft mit 
dem mannlichen Elemente bringt das Weib ein Kindlein zur Welt und 
ergreift es, welches ein Wahrzeichen des Ruhmes fiir die Sterhlichen ist, voll 
von Reichtum und .Macht! 

Es bringt den geliebten, mit Reichtum wohlversehenen Fremdling, 
den Ersehnten, den Erhofften und Gesuchten. Den Unwiirdigen aher 
erscheint das Kind ganz und gar nicht beim Versuche und zeigt seinen 
Anblick nicht; sondern (~s halt sein Gesicht im Mutterleibe versteckt. 

Infolge del' weigen Farbung seiner glanzenden Augenseite entschliipft 
del' Schatz, del' bunte, del' Beriihrung del' Hande. Niemand ist imstande, 
seine Schonheit zu betrachten, solange er im ::Vlutterleibe weilt, sondern 
cr selbeI' ruft laut: Ich bin gegenwartig fiir die, die mich suchen, da stehe 
ich mitten in ihrem Gesichtskreis! Die Sehenden wissen gar nicht, wen sie 
mit ihren Miihen suchen und warum sic sich abplagen wie da und dort 
Irrende, so dag sie ins Leere hinein arbeiten. 

Ich abel', del' ich ein roiibachteter Diener und Sklave aller Suchenden 
bin, stehe zur Verfiigung; denn ich bin Sklave del' Besitztiimer. Du wirst 
mich abel' £lnden und meiner hahhaft werden dort, wo iiberhaupt Menschen 
ihre W ohnung hahen, und Du hast es nicht nOtig, erst einen wei ten Weg 
zu durchmessen und weit zu wandern! 

Ich befinde mich namlich nicht mehr im Wasserbad, wenn ich dort
hin aus dem '::\leere' steige und in die Wolke iibergehe, um darin gefunden 
zu werden. 

Denn ich schreite gleich einem Hauche mitten aus dem Wasserbade 
heraus, mein Gewand sind ]\ie bel w 0 Ike n, ich bin verhiillt durch die 
Finsternis des Dunstes und mich deckt die Schwarze. Wie ein ganz diinnes, 
Rauchwolkchen steige ich hinauf, von del' Luft getragen, welche mich 
vollstandig in sich birgt. Icb werde aher erfunden als ein glanzendes, 
iiberaus strahlendes Ding, sobald Du mich mit einem Wassergusse aus
gespiilt, in gottlichem Feuer gekocht und gebraten haben wirst. 

Ferner ist es notig, dag Du mil' das Wasser aus dem Wasserbade mit 
einem Maggefaf.; wiederum und wiederum ins Gesicht schiittest. Dann 
werde ich zwiefach geteilt werden, eine Dreiheit werde ich bilden, auf 
und ab schwebend mit dem Vater und del' Erzeugerin. Diese ist wei g 
gefarht und hringt mich mitten aus dem Mutterleibe zur Welt, del' Vater 
abel', welcher mich zeugt, wird r 0 tl i c h heraustreten, am Leben jedoch 
zugrunde gehen, denn ich tOte ihn als Morder, indem ich ihn aUA dem 
Hause vertreibe und an del' Materie nicht teilnehmen lasse, in del' er 
sich erst befand, damit er keine Spur mehr davon trage! Doch was ich 
von ihm annehme, das ist die Kraft; ja man solI sehen, dafb ich eine vor
ziiglichere Gestalt besitze und eine weit bessere Leibesheschaffenheit hahe, 
als das Vorbild meiner Eltern sie mil' zeigte. Ich bin go I d gel b anzu
schau en, aher bald kommt die Stunde, da ich schwarz und buntfarbig 

1) V gl. PLINIl:S 37, 162. 
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erscheine, wenn ich Goldsamen und Goldhefe 1) hervorsprossen lasse. Dies 
ist die Bliite aus Gold, das Wesen des goldenen Metalls, mannigfach gestaltet, 
hlalbgelh, ein Goldsilherstauh, von goldgelher Farhe und wiederum pur pur n. 

Wenn ich diese Farhen heraushringe und wenn all diese Bliiten keimen, 
dann hin ich gel h wie g r ii n, feurig leuchtend, eine Gold k 0 raIl e. 

Sobald Du diese Farben, wie sie sich auf meiner Oberflache aus
gepragt haben, deutlich erblicken wirst, dann komm herzu und empfange 
das neugeborene Kind! Ich bin schwarz, versteckt in Finsternis und Dunkel, 
aber im Innern da glanzt und schimmert es wie Schmuck. 

Sauge an den miitterlichen Briisten der Frau, melke die Milch und 
ernahre mich, ziehe mich von klein an auf; ich bin ein winziges Knablein, 
bis die Kraft kommt, die mich erstarken lalbt und mich zur Mannbarkeit 
fiihrt. Dann werden meine Glieder wohl und harmonisch gebildet sein, 
die Umrisse meiner Gestalt werden klar und meine Bildung wird vollendet 
sein. Wenn ich zur Reife gekommen bin, werde ich diinn werden, man 
soIl mich schwertlilienartig (?) aufziehen. Ich werde, ein Jiingling, in Bliite 
stehen durch die Beschaffenheit der vierElemente, und in der 
Wolke sitze ich wie diinner Atem. Denn die Luft wird mich in der Hohlung 
des Gefalbes erwarmen und aufheben. In mir befindet sich Feu e r, so 
dalb ich in die Hohe gehe; wenn ich hoch hinauf gehoben sein werde, 
wird man mich als Rauch sehen. Ich nehme erdige Bestandteile an, und 
schlielblich gewinnt das gOttliche N alb meiner Natur Macht, so dalb ich die 
Beschaffenheit der Elemente wohlgemischt in mir enthalte, in einer geradezu 
iibernatiirlichen Weise. Mit dem Was s e r wird die E r d e iiberflutet, es 
entstehen mannigfaltigstc Arten von Blumen, junge Keime sprossen hervor. 

Denn, wenn der Dunst Festigkeit gewinnt, wird er aus Erde in der Wolke 
aus der feuchten Beschaffenheit heraus Wasser, welches die Erde benetzt, 
dann schlagen die zahlreichen Gattungen der Pflanzen aus und trag~n Friichte. 

Denn so wird die Natur des Trockenen aufgelost werden, indem sie 
zum Feuchten hinflie1bt und die Flut wird wunderbarerweise ins GOttliche 
gewandelt werden und die schwarze Farbe in weilbe verandern. 

Denn diese Weilbfarbung ist die zweite Operation, welche die Schar 
der weisen Manner zu erblicken sich sehnt, sobald die Schwarze aus der 
Erde umgewandelt wird. Die Erde ist tot,' aus dichtem Gefiige gestaltet; 
die schwarze Farbe lalbt gottlichen Nektar mitten aus erdigen Stoffen zum 
lieblichen Anblick der weilben wie Schnee hervorquellen und tragt im Leibe 
das Gesuchte, das Goldgelbe: den Selenit!2) 

Die hervorblitzende Schonheit bringt Strahlen hervor; es zeigt sich ein 
weilber Anblick ganz voll Schimmer, goldhliitenhafte Koralle, korperlos, und 
doch wohlgestaltet, fein glanzend, wie ein Blitz gefarbt, mit goldenen Giirteln, 
welche junge Keime tragen. Sie strahlt Glanz und Schein der Sonne aus; 
wie eine Hiille tragt sie aulben die weilbe Farbe, innen jedoch erscheint 
sie den Sehenden als feuertragende Fackel, flammenbringend, ein grolber 
Leuchtstein, der die vielartigen Farben aller Steine von sich ausstrahlt. 

I) Vgl. E. o. VON LIPPMANN, Alchemie. S.80. 
2) V gl. E. O. VON LIPPMANN, Alchemil', S. 113. 
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Er lafi,t Ull Gleichnis - eincn Weinstock hervorwachsen mit grunen 
BIattern, dessen BIute reif und wohlgestaltet ist. Vier vereinigte Schominge 
bilden den Weinstock, e inc gemeinsame Wurzel verbindet sie, und frucht
bar tragt er die Weintraube, die durch gute Bewasserung ihre Reife erlangte, 
wie Honig schmeckt und vollkornmen weig von Ansehen, eine Zierde bilde1. 
Diese weifi,e Weintraube spriefi,t gar sc:hiin hervor; wenn man sie ganz fein 
mit den Handen zerreibt, striimt sie We in aus - einen Wein, der rot ist 
wie Blut mil de im Gesc:hmaek, von feinstem Duft. Daraus wird die Purpur
farbe gewonnen, die rote, wplehe man illl Gefafhe mitten aus dem Wasser
bad heraus 7:U misc:hcn ha1. 

Wie del' Haueh in die Wolke gelangt, so steigt die glanzende -'lilc:h del' 
wie eine Braut gesc:hmiic:kten Jungfrau aus dem Meere herauf, um zu er
sc:heinen und zur Ernahrung des eben geborenen Kindes zu dicnen. Wenn 
es gereift ist, wird es mit del' Mutter sic:h verbinden, mit ihr verbunden 
abel' wiederum als eine Siegestragerin erschaut werden, wenn es das Weib
lic:he hervorgelockt hat WI" Zusammenkunft und innigen Verbindung. Wenn 
das Weiblichc sic:hthar mit dem .Mannlichen versc:hmo17:en ist, um eine zweite 
Verflechtung und abermals eine ~lischung zu bilden, wird cs ganz leuchtend 
sein, wird die Schatten dcr Finstcrnis und die erdige ~la1erie von sich ab
streifen, um zum Ziel W gelangen. Die innige Verbindung tritt ein, das 
Weibliche steht nicht ab von der zweiten Zusammenkunft, sondern v01l
endet rasch die Erfiillung des e r s ten S chI ii sse 1 s und, sobald der Kranz 
del' WeifMarbung beschlossen ist, auch das Werk des zweiten. Es fordert 
nichts zur Vollendung, den gamen Kiirper weif~ zu farben, wie es auch 
will; es farbt die T\atur del' vier Ki:irper. 1m crste n Sc:hliissel wird es weifi, 
und verfolgt die Schatten, die sich verborgen halten wie versteckter ~ebeL 
ja es zeigt die Dunkelheit glanzend und schinullernd, voll .\IIondeslieht, und 
alles ist weig: besiegt mit weifi,em Licht 110ch aUe weige Farbung! 

Nachher aber beginnt del' zweite Schliissel: die weiibe Farbe mit 
gelber zu iiberziehen und W gelber zu verwandeln, dann zeigt sich die 
ganze Gestalt goldgelb. Dann wiederurn wie vordem wird die Arbeit ver
richtet. In diesel' Art und Weise namlich bringt die Gelbfarbung die beste, 
schmuckvolle Vollendung, die Reihenfolgp und das Ende der t'rfiilltpn 
Farbungen ZUIl1 Ziele. 

Wie die WeifMarbung, so wiJ;d das Werk del' Gelbfarbung vollendet, 
bringt alIe -'luhe zu reichem Gewinn und zu Besitz und W onne, fuhrt die 
Miihen ans Ende, die Du vord(~m ausgesaet haHest, so dag du reich rnehr 
Fuhren Garben heraustragen kannst, und zeigt Dir den beredten Lvhn zur 
Vertreibung del' Armut, Auffindung des RriehtuIlls und gottlichen Genufh 
des Lebens. Denn so tun wir Weisen Gutes, bediirfen nichts von irgend
einem Sterblichen und sehen, wie wir uns im Leben iiberhaupt rastlos 
betatigen, nul' urn das Lob des Gottesdienst(~s zu erlangen, zu lieben und 
zu ersehnen den herbeigeschafften Reiehtulll, miihelose Freude und Ruhm 
und ewigen Dank. Wir wollen den Bettlern das Schuldige zuerteilell und 
wunsch en, alle Seelen zu retten und Vergebung del' Sun den zu gewahren und 
allen die Hand del" Verzeihung zu rciehen und Gutes zu stiften, nichts 
Boses zu reden odeI' gar uble Nachrede zu fLihren iiber den l'Iachbar; nein 
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im GegenteiL wir sind f'reundlich zu allen, die sdbst umgangliche ~lenschen 
sein wollen. Wir mochten reichlichen Anteil am Leben haben, da wir durch 
gottliche Werke 1\achahmer des lIeI'm Jesus in gOttlichem Sinne sind und 
durch die Tat wie Schimmel' glanzen, nichts nutzlos reden, sondern ver
standig iiherlegen, mit den Arnwn ~litleid haben und ihnen wohltun, damit 
wir, wenn wir den Reichtum auf sir entleeren, den vorbereiteten Lohn 
unserer Taten linden, nachdrm wir, wie es weisrn JiIannern grbuhrt, auger 
Landes gingen. Drnn dies iHt del' gtittliche Wettkampf del' Fromrnigkeit 
und die heige Sehnsucht (vollrndet zu gottergleicher 1\achahrnung in ~lann
haftigkeit del' Sinn e) und die Heinigung des Leibes wie del' Seele. 

Denn wenn wir 1;0 Cutes stiften, sind wir wiirdig des Ruhmes vor 
Christus, wir tragen die Krone und sind fiir wert gehalten des Loses derer, 
die fur edle Taten mit Szeptrrn geziert werden! 

Wir strahlen im Lichte des Ruhmes und illl Glanze der Ehre und 
bringen den frommstrn und treuen Herrschern ehrerbietig diesen Glanz dar, 
ihnen, denen dir jlacht und die Szeptcr der Erde anvertraut sind; auch 
sie sind Diener Christi, voIl von Ruhm. 

Wir besingen, wir loben den ewigen Gott, den Vater des Lichtes, den 
Erschaffer des Lebem, ihn, del' gewollt hat, dag die jlenschen Erlosung yon 
allen ;\JOten f'ancIen. 

Am versprochenen Ruhme werden wir wiederum teilhaftig und bringen 
ihm, dem f'inzigen Gott(\ dem Logos mit dem Vater und dem heiligen 
Geiste unsern Dienst dar. Von Ewigkeit zu Ewigkeit ,\men.» 

Hierotheos v. 142 ff. 

«lJnd es entsteht cine Frucht: goldgelb ist sic, schwarz. Die Mutter 
ist del' ganzlich weilb leuchtend(~ 'lond, del' Vater del' rote feuertragende 
'Pyrrhakes'.l) Das Kind tragt die Gestalt des Goldes, wdche wie ein 
Schmuck anzuschen ist. es ist ferner geziert mit einem buntartigen Gcwande 
und ist hekleidet mit einern grieehischen Kleide, welches es erworhen, 
und welches hunt ist, mit goldnen Bluten und feuertragend. Aus den 
Farhen der Steinr hat das Kind eine Binde, diese ist mit goldenen Zie
raten verlCitet; wie Edelsteine sind die Punkte anzusehen, und die Binde 
strahlt einen sehimrnernden Glanz von sich aus. Der Giirtel des Gewandes 
ist mit Gold iibcrzogen, urnsehlieI~t wie ein Kranz die Hiifte, und ist silber
gebunden seiner Art nacho Und die Schonheit erstrahlt in anderer Weise, 
leuchtend dureh di(~ Farlmngen del' HIumen; das A ntlitz in seiner Zierde 
laf~t eincn Schimmel' von sich ausgehcn, denn es ist von unendlicher Schon
heit: goldgelb zwar, abel' es tragt wohlfarbenes Feuer in sich, es ist ver
hullt in di(~ huntcll Aften del" Farbungen, es lagt hervorbluhen alle Farben 
in jungen Keimen. 

Diese gesuchte FornI llunmehr ... spricht es aus, welehc Farbe sie 
hat. Das Kind bringt aus sich und verkiindet den Sterblichen das Gesuchte. 

Komm herzu, Adept, tritt heran, betrachte nunmehr mit eigenen Augen 
den Stein del' Weisen. dellll ich hin Zeuge fiir ihn 1» 

') Ein rotc, od!'r goldgelbp, (;Childc. 
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The progress of I'(~scareh continually emphasizes the overwhelming 
importance of the influence of HBIR IBN IjAYYAN upon the early develop
ment of chemistry. An arresting and enigmatical figure, he pervades the 
literature of mcdiaeval alchemy to an extent which, obvious in a super
ficial way to the merely casual obseryer, cannot he fully apprecillted ex
cept by one who is thoroughly familiar with Hhirian ideas and modes of 
expression. 1\0 other chemist is more frequently quoted - whether with 
or without acknowledgment - and no other has ever held a like position 
of authority. What ARISTOTLE was for philosophers, J:\BIR was for chemists, 
and a full investigation of his life and writings would unquestionably be 
of the utmost yalue for the history of chemistry. It is therefore with 
great satisfaction that I am able to say that M. PAUL GEUTHNER, the well 
known Orientalist publisher of Paris, has generously undertaken to bear 
the expense of the publication of a complete edition of HBIR's Arabic 
works, accompanied by English translations; and that the first fascicule 
of this edition will probably appear almost simultaneously with these pages. 

In the meanwhile, it will be interesting to consider the information 
we possess ahout HBIR's life and to examine briefly some of the facts con
cerning him which can be gleaned from his books. Since but a tithe of 
these books has so far been studied, it is clearly impossible to arrive at 
finality, hut an interim review is not without its uses, as long as it is defi
nitely understood that future work may entail some revision and correction. 

The chief difficulty that one encounters in attempting to reconstruct 
the life of HBIR is an embarrassing conflict of authorities. Unlike IBN SINX, 
HBIR left no autobiography, and we therefore have to depend upon the 
statements of others, of whom it is hard to decide which are the most reliable. 
In partial compensation for the lack of an autohiography, however, we possess 
at secondhand HBIR's own list of the. titles of his books. This was pre
served for us by IBN AL-l'\;\DfM in his Z;itdb al-Fihrist, whence we learn that 
HBIR made two lists of his writings: (a) a long list which included all his 
works, and (h) a short list which contained mercly the titles of his works 
on alchemy. Apparently both these lists were known to IBN AL-NADfM, who, 
however, does not reproduce them in their entirety, but gives the names 
of only those books which he had himself seen or which had been des
cribed to him by men whose word he could trust. Incomplete as this 
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list is, it has the great merit of probable authenticity, and by a close exa
mination of it we can gather a not inconsiderable amount of detail about 
HBm, his life and his attainments. The necessary critical investigation 
of the passage in the Pihrist has been made by Professor RUSKA with his 
usual can-ful and penetrating scholarship, and the results at which he 
has arrived shed a new light upon the problem.!) Two of his conclusions, 
however .. appear to Iw open to criticism, and as they are of a fundamental 
character it will 1)(' well to consider them here. 

Stated shortly, they are as follows: (I) I~BlR was a Persian from Khura
san. (II) JA'FAR AL-~,\DIQ, the reputed master of .TABln, could not have been 
an alchemist and therefore his supposed relation with HBm is a myth. 

The evidence and arguments which have Jed Professor RUSKA to this 
position are weighty and cogent, and upon the data at his disposal the 
conclusions at which he arrived were perhaps inevitable. The facts I shall 
adduce below, however, will show that there is much to he said against 
them: for my own part, I han- nevn heen able to hring myself to accept 
the second, and though for a time there seemed to be no escape from 
the other. I think this too nla~' have to be rejected. 

1. Was J,lhir a Persian? 

The chief reasons for considering that HBiR was a Persian have been 
given hy Prof. RUSK\ in the paper mentioned above. so that they need 
not he repeated here. There is, however, a tradition that JABin was a 
member of the great South Arahian tribe of a 1- A z d, and that he was 
a pupil in his young days of I:L~HBf of al-Yaman. Practically all the autho
rities, again, agree in stating that he spent part of his life at al-Kufa, 
while AL-.hwAKI Havs definitelY that HBIn was horn at al-Kura and was 
a Tusl hv extraction. ~ow.' it is well known that when al-Kufa was 
fou~Hled, the Banu Azd settled in a particular quarter of the town, as is 
descrihed by GAETANI 2): - « l\ella parte wad' ah al-t;;al:,m (ossia in quclla 
posteriorI' ove erano state tracciate cinque yic) si stabilirono i Su1aym I'd 
i T!laqrf su due vie, dalla parte pili prossima alIa rnoschea i Hamdan 
sopra una yia, i Bag-rlah sopra un'altra ed i Taym al-IAH cd i Tag!llib 
sopra l'ultima delle cinque. Dalla parte qihJah al-~al,ln (anteriore, che 
guardava il mezzod't) si disposero i banil Asad sopra una yia; una scconda 
Ii separa va poi dai banfl-l-l\akha': questi erano separati per una terza via 
dai Kindah, ed una qnarta via sepal'lIva i Kindah dagli aI-Au!, Dal lato 
orientale della moschea si disposero gli Ant;;ur 0 abitanti di :\fadlnah, in
sieme COil i \Iuzaynall Hopra una via, i Tamlm I'd i :\Iullal'ih sopra un' 
altra, gli Asad e gli 'AmiI' sopra una terza.» It is dear, therefore, that the 
Banu Azd were represented at al-Kura in sufficient numbers to have a 
definite quarter assigned to them. Then> is thus no inherent impossihility 
in reconciling- Hlllll's two titles a 1 - A z d 1 and a 1- K u fl. 

1) {'1m' das Schriftenverzeichnis dn Gabir ibn l!ajjtin etc., Archiy f. Gesell. d. IVIed., 
Bd. 15. 191:1. pp. S;\- 67. cr. al"o Ambische Alchemisten II (Heidelhng 1924). 

2) Annuli dell'Islam Ill. Still. 
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We are still left with the difficulty that JARIR is much more frequently 
called a I-T u s i than would be expected if he really had been born at 
al-KUfa, and it is necessary to off'er an explanation of this nomenclature. 
In this connection, Prof. H. E. STAPLETON has drawn my attention to a 
passage in AL-DiNAwARl's KitalJu'l-AlilJMr al-Tiwal (Book of Lengthy Narra
tives) 1) which appears to throw light on the problem. In A. D. 719-720 
began "the celebrated '}1ission' or 'Propaganda' (da'u;a) of the 'Abbasids, 
which, working silently but surely on the abundant elements of disaffection 
which already existed, undermined the Umayyad power, and within thirty 
years overthrew the tottering edifice of their dynasty. The agents of this 
propaganda (da'i, plural du'at) - able, self-devoted men, who, though avoiding 
any premature outbreak, were at any moment ready to sacrifice their lives 
for the cause - worked especially on the ferment which leavened the Persian 
province of Khunisan."2) According to AL-DiNAWAIU, in the year above
mentioned (A. H. 101), "the Shi'ites sent deputations to the Imam ~fubam
mad ibn 'All ibn' Abdullah ibn 'Abbas ibn 'Abdu'l-Muttalib ibn Hashim, 
whose abode was in the land of Syria, at a place called AI-I:Iumayma. 
The first of the Shi'ites who thus carne forward were Maysara al-'Abdi, 
Abu 'Ikrima the saddler, }ful:Jammad ibn Khunays, and I:I a y y ant he 
d rug g i s t. 3) These carne to him, desiring to swear allegiance to him, 
and said, 'Stretch out thine hand that we may swear allegiance to thee 
in the endeavour to secure for thee this sovereignty, that perchance by 
thee God may quicken justice and slay oppression; for verily now is the 
time and season of this, which we have found handed down from the 
most learned among you'. ,\tul.lammad ibn 'Ali answered them saying, 
'This is the season of what we hope and desire herein, because of the 
completion of a hundred years of the calendar. For verily never do a 
hundred years pass over a people but God maketh manifest the truth of 
them that strive to vindicate the right, and bringeth to naught the vanity 
of them that countenance error, because of the word of God (mighty is 
His l\ame): Or like him who passed by a village when it was desolate and turned 
orer on its roofs, and said, How shall God revive this after its death? Alld God 
made him die for a hundred years, then He J"a'ised him Up.4) Go therefore, 0 
men, and summon the people cautiously and secretly, and I pray that 
God may fulfil your undertaking and make manifest [the fruits of] your 
}fission; and there is no power save in Him.' Then sent he ~Iaysara 
al-'Abdl and 1'lul;Iammad ibn Khunays to 'Iraq, and Abu 'lkrima and 
I:Iayyan the druggist to Khurasan, of which place ~h(~ governor at that time 
was Sa'id ibn 'Abdu'l-'Aziz ibn al-I:Iakam Abu'l-A~. 

"The two last named began to move about in Khurasan from district 
to district, inviting the people to swear allegiance to Mubammad ibn 'Ali, 
and seeking to disgust them with the rule of the Umayyads by reason of 

1) ED. V. ClllIlGASS, Leyden 1888, PI'. ;~3-1- 336. The transcript was kindly provided 
for me Lv Mr. STAPLETON. 

2) E. C. BROWNE, Literary History of Pel·sia, vol. T, pp. 236 - 237. 
3) Emphasis mine. - E. J. H. 
4) Qur'an IT, 261. 
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their evil conduct and their grievous tyranny. Many in Khurasan responded
to their call, but somewhat of their doings becoming known and bruited 
abroad reached the ears of Sa'id. So he sent for them, and when they 
were brought before him said, 'Who are ye'? 'Merchants', they replied. 
'And what" said he, 'is this which is currently reported concerning you'? 
'What may that be'? they asked. 'We are informed', said he, 'that ye 
be come as propagandists for the house of 'Abbas'. '0 Amir', they ans
wered, 'we have sufficient concern for ourselves and our own business 
to keep us from such doings'. So he let them go; and they went out from 
before him, and, departing from Merw, began to journey through the province 
of Khurasan and the villages thereof in the guise of merchants, summoning 
men unto the Imam Mul,lammad ibn 'Ali. Thus they continued to do for 
two years, when they returned to the Imam Mul,lammad ibn 'Ali in the 
land of Syria, and informed him that they had planted in Khurasan a 
tree which they hoped would bear fruit in due season. And they found 
that there had been born unto him his son Abu'l-'Abbas, whom he com
manded to be brought forth unto them, saying, 'This is your master'; and 
they kissed his limbs all over. 

"There was at that time with AI-Junaid ibn 'Abdu'l-Ral,lman, governor 
of Sind, a Shi'ite called Bukair ibn ~18.han. He had amassed great wealth 
in Sind and on his return to his native place, KUfa, he was met by May
sara al- 'Abdi and Ibn Khunays, who inform~d him of the matter they 
were engaged upon and asked him to join them. He agreed and actively 
assisted them, spending all the money he had acquired in Sind on the 
Cause. 

"Then )laysara died in 'Iraq, upon which the Imam Mul;tammad ibn 
'Ali wrote to Bukair to take the place of Maysara. Bukair was called Abu 
Hashim, and by this name he was known to the people. He was a good 
speaker and exerted himself to the utmost in advancing the propaganda 
both in KUfa and Baera. His piety was so great that when letters reached 
him from the Imam he used to wash them in water, and with the washings 
make dough for a loaf which he gave everyone of his family to eat. 

"After a time Bukair fell sick, of the sickness of which he died, and 
he appointed Abu Salama al-Khallal- who also was one of the Heads of 
the Shi'ites - to be his successor. He wrote to the Imam informing him 
of what he had done, whereupon Mul;ammad ibn 'Ali wrote to Abu Sa
lama, confirming his appointment as Chief of the Mission, and ordering 
him to continue Abu Hashim's policy. Letters were also sent to Abu 
'Ikrima and I;layyan who were in charge of the propaganda in Khurasan, 
directing them that they should correspond with Abu Salama and abide 
by his orders and decisions. AbU Salama himself had two friends Yaqtin 
and al-Walid ibn al-Azraq. He invited them to join him, and they did 
so, and were of much assistance to him. 

"Then Yazid ibn 'Abdu'l-Malik deposed his brother Maslama from 
'[raq and Khurasan, and appointed in his stead Khalid ibn 'Abdu'llah al
Qaeri, who appointed in turn his brother Asad ibn 'Abdullah over Khurasan. 
News of Abu 'Ikrima and I;layyan coming to the ears of' Asad ibn 'Abdullah 
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he ordered that search should be made for them, and on their being taken 
and brought before him, they were beheaded and afterwards impaled. 
When this tidings reached Mubamrnad ibn 'Ali he exclaimed, 'Praise be 
to God who has manifested this sign ! Verily there still remain among 
my followers men who shall gain martyrdom.' 

"On the completion of four years and a few months of the reign of 
Yazid ibn 'Abdu'l-Malik, he died at Balqa', near Damaseus. l-lis death 
occurred in the year 105, at the age of 38. He was succeeded by Hisham 
ibn 'Abdu'l-Malik who was then 34 years of age. Hisham dismissed Asad 
ibn 'Abdullah from Kllurasan and appointed over it the Yemenite aI-Junaid 
ibn 'Abdu'l-Rahman, a man of talent and liberality." 

Is it unreasonable to suggest that in I;fwyh the Druggist we may 
have the father of HRiR ( Let us, at least, accept the relationship for the 
moment and see what it explains. [n the first place, if his father was a 
druggist it is easy to imagine how HBIR's steps were first led to the stud~' 
of chemistry. We have other examples of the same occurrence, the one 
that springs first to the mind being that of PARACELSUS. Secondly, we 
may suppose that J.:\.BlR was born at Tus during his father's tour of the 
province of Kllurasan in the interests of the 'Abhasids. If so, he could 
rightly })(' called a 1- T u s 1, while if we assume that J:IAnKN himself was 
a member of the A z d settled in al-KUfa, HBm could with equal right 
bear the titles of a 1- A z dl and a 1- K u fl. All this is, of course, pure 
conjecture, but it fits the facts very well, and we have not yet finished. 
One of the most frequent statements concerning JABIR is that he was 
closely connected with the Sixth Irll<i!l1 ,1A'FAR AL-f),:\.D1Q, and that he was 
himself a f) u fl. ?-<i ow we know from AL-DINA WARI that I;fAYYAN the druggist 
was a Shrite, and we know equally well the veneration in which JA'FAR 
AL-f)XDIQ was held by Shrites. It is not unlikely that the son of one 
who had wOl·ked so valiantly for the Shrite causp (unfortunately as the 
event turned Ollt) should find .himself welcomed later on by the great Ilmhn. 

If~ therefore, the tentative suggestion I have made he correct, HBIR 
was the son 01' I;fAHA.:\" thf' druggist, and was born at Tus sOIllf'wherf' 
about the years 721 - 722 A. D., whilf' hiH father was on a political mission 
in Kllurasan on behalf of the 'Abbasids. This would make him a man of 
44 or 45 at the time of JA'FAR'S (kath in 76;3. Flimsy as the evidence is, 
it must be admitted that the e"idence that HRIR was a Persian is not, at 
bottom, any mort' reliable, and we can only hope that further facts will 
come to light later on and so enable us to settle the qucstion ddinitd~'. 

2. Was ]a b i l' a J) i sci pie 0 f J a ' fa l' a 1- f) a d i q ? 

We have seen that I;fAYYX:\ was a Shl'ite, so that if hc was the father 
of HBIn we can undl'l"stand how J\B1n himself may have become connected 
with the Imam. According to IBN K!fALLIK.~N, "Jaafar was horn A. H. 80 
[A. D. 699J, (which year is denominated the year o.f the Torrent): but according 
to another statement, his birth happened before the daybreak of Tuesday 
8th Ramadan, A. 1-1. 8:3. He died in the month of ShawwaL A. H. 148 IA. D. 
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765J, and was burird in the cemetery of al-Baki at Medina."l) The basic 
condition, viz. that of agreement of dates, is therefore fulfilled, as JA'FAR 
would have been some 20 years older than J\BIR. If we turn to the Fihr£8f, 
we find that uncertaint~· about HBIR'S life had arisen as early as 980 A. D .. 
the year in which thr Fihrist was completed: - "Son nom etait Abou Ab
dallah Djaber ben Hayyan bm Abdallah El-Koufi; il etait connu sous Ie nom 
d'E<;-\~oufi. Les auteurs ne sont pas d'accord a son sujet. Les Chiites preten
dent q u'il fut un de leurs notables et un de leurs chefs df' doctrine; ils disent 
qu'il fut un drs compagnons de Dja'far E<;-(,:adeq (que Dif'u so it satisfait de 
lui!) et qu'il etait un des habitants de Koufa ..... Selon certains auteurs, 
Djaber faisait partie du groupe drs Barmecides, auxquels il etait entierement 
dcvoue, et en particulier, a Dja'far ben Yahya. Ceux qui sont de cet avis 
ajoutent que par son maitre Dja'far, Djaber entendait parler du Barmecide 
de ce nom, tandis que les Chiites estiment qu'it voulait indiquer Dja'far 
E<;-(,:adeq".2) 

There is no reasonable doubt that JABIR had a lIlaster named JA'FAR, 
of whom he speaks with reverrmce and whom he frequently invokes. But 
from what one knows of the characteristics of the Barmakides one can 
scarcely imagine JA'FAR IBN YAI;IYA acting as instructor in alchemy to a 
tyro much older than himself, and so far as I am aware .lA'FAR IBN YAHYA 
;as not specially interested in mysticism. JA'FAR AL-t)ADIQ, on the other 
hand, was just the sort of man to attract disciples and was himself an 
object of mystieal adoration. On a priori grounds, therefore, if the choicr 
lay between the two .lA'FARS. we should ehoose JA'FAR AL-SADlQ. But it is 
p~ssible to go f'urtht'r than this, and to reconcile the two conflicting opinions. 
According to AL-JILDAKi 3), whose knowledge of Muslim chemists was un
rivalled, ''Jabir was a disciple of I,Iarb! alHimyari of al-Yaman ... When, 
from I,Iarbl, Jabir had acquired in his youth a good knowledge of the sciences, 
he departed to the imam .la'far al-t)adiq ibn ~IlIQammad al-Baqir ibn 'All 
al-I,Iusain (peace he upon thrm ~), through whom he hecamc an Imam. 
He then joined himself with the Barmakides, in whose company he carried 
out much cxpnimental work .... Through the medium of the Vizier 
Ja'far4), Jabir was brought into relation with the Caliph Al-Rashid, and wrote 
for him a hook 011 the~ohle Art entitled The Book of the Blo8.Mn."5) 

Although AL-JILDAKI allows his imagination to take the wildest flights 
when he is discussing the theory of alchemy, he is very reliable indeed 
in biographical and hibliographical particulars. 1f the account of IABIR's 
training and carerI' he gives in the above paragraph is correct, we can 
easily sec how confui-lion may have arisen: JA'FAR AL-SADIQ was HBIR'S 
master in what we may call th~ academic sense, while .lA'F~R the Barmakide 

'was his master in the sense of patron or employer. 

1) DE SLA!,(E', Translation, L ;3c(). A 

2) Trans. O. HOllDAR (BERTHELOT. Chimie au Moyen Age, III, ;31). 
3) Oxford. Bodll'ian Library, Ms. Hmvl'., 68. 
4) 1. C. JA'FAIl IB:\, YAI,IYA the Banuakide. 
5) Or the Book of Venus (coPIH'r). This i" mentioned in the ]?ihl'ist. 

Lippmann-F{'~t~('hrift. 
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Against the traditional relation between ]ABIR and JA' FAR AL-~ADIQ, 
Professor RUSKA brings forward the argument that JA'FAR could not possibly 
have been an alchemist. Marshalling his reasons with great skill, he 
certainly makes out a good case, but it seems to me that there is one 
fatal objection to it. I am perfectly willing to admit that JA'FAR may not 
have been a practising alchemist, though I am not convinced even of this, 
but, assuming it for the moment, does the fact that he was not a practising 
alchemist inevitably entail that he had no knowledge of the elaborate 
and involved theoretical literature of the subject? A glance at the history 
of alchemy will show us innumerable instances of alchemists who never 
set foot inside a laboratory, but nevertheless were courageous or stupid 
enough to write treatises on transmutation and the elixirs. Moreover, since 
the time of ZOSIMOS, alchemy has always been closely interwoven with 
occultism of all kinds, and in the days when Imams were credited with 
Divine inspiration on all matters, there would have been every reason to 
assume that they had a knowledge of the secret of al Kfmiya.' In short, 
admitting that the alchemical tracts ascribed to JA'FAR are spurious and ad
mitting that he never saw an alembic, it appears to me that to ascribe some 
knowledge of alchemical ideas and jargon to such a centre of occult 
mysticism as a Shl'ite Imam is far more reasonable than the reverse. 

Fortunately, we need!nof be content with a mere weighing of proba
bilities, for ]ABIR himself has left a perfectly definite statement on the point. 
In the list of his works given in the F'ihrist, the first three titles are as 
follows: I. Kitab UstuquSB al-' USB al Auwal ila al-Baramika. II. Kitab Ustuquss 
al-'Uss al-ThanC ilaihim. III. Kitab al-Kamal huwa al-Thalith 'ilaihim. Now in 

- -

an Indian lithographed"edition of eleven works of JAIIIR these three books 
are included. The first two bear the titles given in the Fihrisf, while the 
third is divided into two parts, the first of which is called Kifab Ustuquss 
al-' U$.~ al- Thalith, while the second is called TajsCr Kitab al- UstZtquss at the 
beginning and Kitab al-Kamal at the end.~ These three books form a homogeneous 
whole, and I think we are justified in!identifying them with those mentioned 
in the Fih1·ist. I regard them as undoubtedly authentic, and as I shall 
include them in the first volume of the complete edition of ]ABIR'S works 
to which I have referred above, other investigators will have an opportunity 
of judging whether my opinion is sound. 

It is to the third of the series that we must turn for JABIR'S mention 
of JA 'FAR AL-~ADIQ as his master. On page 2 of part 2 of the lithograph 
JABIR uses the words: - "My master JA'FAR IB~ MUJ;IAMMAD and my teacher 

BARBf ~.r 1S..1 .... ) J.,,~ 0. )~ .5J.,;-". The passage in which these words occur 

is an integral part of the argument and there is no reason to suppose that 
it is an interpolation. Neither does it seem possible that the words "IBN 

MU~AMMAD" have been inserted by a copyist, for if the latter had wished 
to make it certain that the Imam was intended he would almost certainly 
have added "AL-~ADIQ" rather than "IBN MUJ:IAMMAD". I think, therefore, 
that we may take it as definitely established that ]ABIR was, as Muslim 
tradition asserts, a disciple of the Sixth Imam, leaving quite open the 
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question whether JA'FAR was himself a practising alchemist. The import
ance of this conclusion will be apparent, since if we were compelled to 
admit that the JABIR - JA'FAR connection never existed we should be driven 
- as Professor RUSKA perceived - to reject as spurious all those books 
attributed to JABIR in which this connection is mentioned or implied. The 
fact that many if not most of such books have in other respects every 
appearance of authenticity would merely have provided another difficulty 
in a problem which is already difficult enough. 

A further point in support of the JABIR - JA 'FAR relation is as follows. 
In DINAWARi's account of the Mission on behalf of the 'Abh8.sids, it is 
mentioned that ABu SALAMA had two friends who assisted him in his propa
ganda; one of them was YAQ')."IN. As the various missionaries must have 
kept in touch with one another, we may suppose that Y AQrIN became 
acquainted with I;IAVYAN the druggist. In after years we find the YAQ'fiN 
family in close connection with JA'FAR AL-~ADIQ, and we find too that 
JABIR wrote a book dedicated to 'ALi IBN YAQrIN. There is nothing, I be
lieve, to show what relation 'ALI IBN YAQrIN was to the YAQrIN mentioned 
by DINAwARI; he could scarcely have been a son, for he was born in 
741 A. D. and died in 798, while his father did not die until 801. Yet 
the fact that we meet YAQ')."IN with 1:1 AYYAN , 'ALI IBN YAQrIN with JABIR 
IBN I:IAYYAN, 'ALI IBN YAQ')."IN with JA'FAR AL-~ADIQ, and JABIR IBN I:IAYYAN 
with JA'FAR AL-~ADIQ is certainly most suggestive and lends verisimilitude 
to the picture. 

That JA'FAR IBN YAI:JYA could not have been JABIR'S teacher is clear 
from the fact that JA'FAR was not born until 767 A. D., when JABIR was 
presumably already a middle-aged man. There is, however, nothing incredible 
in the hypothesis that JA'FAR IBN YAI:JYA may later have acted as JABIR'S 
patron. Weare told over and over again that JABIR was in close association 
with the Barmakides, and AL-JILDAKI avers that he had to fly to al-KUfa 
when AL-RAsHID extirpated them. JABIR frequently mentions Y AI:JYA, JA 'FAR 
and AL-FAJ?L in his books, as I have noted elsewhere)), and all three of 
them appear to have been interested in alchemy, but it is much more 
likely that JABIR acted as JA'FAR'S instructor than that JA'FAR taught JABIR. 

The detailed study of those passages in which JABIR refers to his master 
JA'FAR (al-~adiq) would be well worth undertaking, since it might be ex
pected to throw light upon the chronological order of his books. The number 
of these books is so large that the task of arranging them in proper sequence 
will be a heavy one, but it is of course essential if we are fully to under
stand the development of JABIR'S thought. Now in certain cases it is clear 
from the phraseology that a particular book was written during JA'FAR'S 
lifetime, while in other books indications are given that they were written 
after his death. Thus, through the courtesy of Prof. H. E. STAPLETON I have 
recently acquired a copy of JABIR'S Testament or Kitrib ol Wa~iyya. This 
book, although not the same as the Latin Testamentum Geberi, appears to 

1) Proc. Roy. Soc. Med. (Sect. of Hist. of Med.), 1923, XVI, p. 47. 
3* 
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be genuine since, as Prof. STAPLETON pointed out to me, it is quoted in the 
Ma!atth al-olum 1) which was written about 980 A. D. The passage quoted 
runs as follows: 

);)\.:;11) ~ ~») J:-J\) t-~)J\; vO\J1 vA..i 1 .. 1) ..:..!~J\; 0 ) .. ~I_r~·-i 

,., wlS")\l1 )111\)~ ~-! ~L.) J\..I.",\lI) )!.AJI J:.j~ t\_)\l1 J!. ,\11 41ji.~ )IIIJ 

The version given in the Mafatih al-olum 1) reads: 

~('~I) \..s- l,~») -r..JI) o.,..~ll ~ ..::.:~f::=dl) ,--09,1 v Li t-:i)JI 

~ 'U)) ..I.-~ j' ~~. 

Earlier in the book the following paragraph occurs, from which it will 
be seen that the lVariyya must have been written during }A'FAR'S lifetime, 
i. e. before 765 A. D.: - "My master JA'FAR, on whom be peace! was angry 
when I showed him this book and said, '0 Jabir, you have revealed the 
Mighty Secret of God.' (I replied) 'It was in my ~ind to be liberal and 
I wished to be bountiful and generous, for, in thy service, generosity and 
truth and frank explanation have rt'mained with me, and I have imitated 
thy nature. But if thou so orderest, I will burn the book and will deliver 
it to no one.' He smiled, being well pleased at my words, (and said), 
'Do not so, for the Most High God has aided thee in this matter and has 
made it easy for thee. So oppose not the will of God in the revelation 
of this book, for no one in our time, or after us, will attain tbereto except 
the Most High God help him and rightly direct him.' And I assented to 
his counsel and augured good from his advice and from tht' undertaking 
of his command." 

JI; )A) ~:ai )~; ,:",I:~JI Ijlll ~~ ..:...,;, f ~,.. i)lJ1 <I.:k r. ..5..l..:

~\c-JI J ~C;) iJ-;:::::1 ~ ~~A_i wi ..5..1.:-- ~ rt~\l1 ~I .r" .:,.A!.i ..I.~ .:.\~ ~ 
~.t.1 .:;\; ..:.l;)t;.~ .\..1.:5\11) ~: .. ..I;' J 4:>t:~b J..I..aII) ~W~ ":"A~ ...; .Ui) 

Jl,;, ~I ~I; J";'..i }) JI; J); J ~I) ~:; f,.1 JI ~?I t) ,:",KJI ..:..;~> 

<l.lt. -.1; -..J\:s(J1 \illl ",,;!.s J ~I 0,)\)\ "";llt )t; d..k .. l~) .::.llil ~~~J ..\; 
~ \..; . ~ 

oI.7)\!.i_~ ::'~~7) ~\) ..:..l..!J 0..1:')\) J,\'i ~I ~;) :..t \f~ t..lal \I) \:.:,I,.j J ..1.>\ 

~ "v~ j;. \II) 

By internal evidence of this kind, and by a careful collation of the 
citations from his books which HBIR scatters throughout his works, it will 
probably be possible to arrive at a more or less satisfactory idea of chrono
logical sequence. An examination of internal evidt'nc(' will hplp also to 
solve the question wh('ther HBIR knew Greek, or whether he was dependent 
for his knowledge of Grt'ek authors upon trallHlations into Srriac or Arahic. 

1) Ed. VAN VLOTE"I. Leydell 189.;. p. (ii. 
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The difficulty here lies partly in thc fact that he usually is content with 
conveying the sense of a passage he wishes to use and does not quote 
the exact words or even the title of thc book he is using. There are 
exceptions, however, onc of the most interesting being his mention of the 
Timaeus 1) in his }l{u~a~~iMt ljidti'tll, a work which I hope to bc able to in
cludc in the forthcoming edition of JI.BIR'S writings. 

] Jere this brief essay must be brought to a clos('. It will have been 
very obvious that much work on JI.BIR remains to be done, but that cvery 
advance made serves only to enhance his greatness. As he himself said in a 
snatch of verse 2) which ABl: TAI\L\I.~1\I has preserved for us in his Hamasa: 

(Taw£l) 

"My wealth let sons and brethren part, 
Some things they cannot share -

My work well done, my noble heart, 
These art' mint' own to wear." 

1 cf';\.,."b ,:",I:!'. The 11'1usaMu(ldt Ifldf'/ln it' mentioned in the Fih1"ist. 

2 Thl' complete poem runs as follows: 

~ ~J rJJ\ ~ IJ~.:r).; * J'y-IJ .... ! J\.. ru, . .:,1.; 

.{""' ;. .~.- .[-=,""~I .;':'Jl.... * ...... ; \ ~J J\.. ~ ~A>\ 
cP tl ':'\..)1 .:..~ ..1:." r-'J * r-'!r:. b~ Jl:;"'~\ .!.>;-J \..J 

[Calcutta ,·<fition. 18.56. p. 192.J 



Die siebzig Bucher des Gabir ibn Hajj an. 
Von 

JULIUS RUSKA. 

In del' Einleitung zum zweiten Teil des Ersten Bandes seiner Ohirnie 
au Moyen Age (1893) kundigt M. BERTHELOT S. 241 die Analyse del' Hand
schrift Ms. lat. 7156 del' Bibliotheque Nationale, Liber de Sepfuaginta translatu.~ 
a Ma.qisfro Renaldo Orernonensi de lapide anirnali mit folgenden Worten an: 

«Dans Ie Ohapitre IX, je presenterai une analyse d'un grand traite 
latin jusqu'ici inedit, transcrit dans Ies manuscrits de la fin du XIII" 
siecle et qui porte Ie titre de Livre des Soi.mvte-dix. Ce titre est aussi 
celui d'un ouvrage du Djaber arabe, et Ie traite latin parait en effet en 
contenir la traduction, d'apres son contexte et les titres de ses chapitres, 
compares it ceux que donne Ie Kifdb-al-Fihrist. Le traite a db d'ailleurs 
etre altere et interpoIe fortement. Neanmoins, cet ouvrage est plus voisin 
qu'aucun autre des livres arabes de Djaber; il est d'ailleurs fort dissemblable 
des amvres latines qu'on lui attribue. En tout cas, comme ce traite offre 
les caracteres non douteux d'un livre traduit de l'arabe, il fournit un terme 
de comparaison precieux.» 

Das genannte Kapitel bietet a. a. O. S. 322 bis 324 eine Vergleichung 
del' Titel del' lateinisch vorhandenen Abhandlungen mit den entsprechenden 
des Fihr'il>t, und von S. 328 an einen Auszug aus dem Liber divinitatis nebst 
kurzen Andeutungen uber den Inhalt del' ubrigen Bucher. Erst kurz VOl' 
seinem Tode entschlo~ sich del' unermudliche Gelehrte zur vollstandigen 
Herausgabe del' Handschrift, indem er sie 1906 als Anhang zu seiner gro~en 
Abhandlung Archeologie et Histoire des Sciences im Band 49 del' Memoires de 
l'Academie des Sciences veroffentlichte. Hier schlie~t er aus del' Uberein
stimmung del' Titel mit den en des Fihrist schon mit gro~erer Bestimmtheit, 
da~ die lateinische Ubersetzung, soweit sie erhalten ist, tatsachlich das 
alte Werk des GABIR darstellt: 

«n est permis d'en conclure que nous posse dons reellement dans Ie 
Livre des Soixante-Dix la traduction latine du texte arabe, aujourd'hui perdu; 
traduction en grande partie mutiIee d'ailleurs, comme Ie montrent de nom
breuses et importantes lacunes. 

Elle est ecrite dans un style barbare et rempli de fautes de tout genre, 
attribuables en partie aux copistes, mais aussi au traducteur, qui y a ins ere 
un grand nombre de mots aJ'abes mal transcrits et qu'il ne comprenait 
pas ... » 
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BERTHELOT bemerkt dann weiter, daB er wedel' Stil noeh Orthographic 
oder Grammatik in Ordnung zu bringen versueht habe; nur die Interpunktion 
sei soweit geandert, daB die Texte einen einigermaBen verstandliehen Sinn 
gab en. Bei dieser Beurteilung von Inhalt und Stil del' Ubersetzung hatte 
es auch sein Bewenden, als E. O. VON LIPPMANN S.367 bis 369 seiner Ge
schichte der Alchemic cinen Auszug aus den von BERTHELOT veraffcntlichten 
Kapiteln gab. Man lernt begreifen, warum sich niemand eingehender mit 
den Siebzig Bitchern, die in BERTHELOTS Ausgabe 55 groBe Quartseiten um
fassen, zu beschaftigen getraute, wenn man ein paar Kapitel aufmerksam 
durcharbeitet und die ganze Barharei dieses Lateins samt dem kaum ver
standlichen Inhalt auf sieh wirken laBt. 

leh sclbst konnte nieht vermeiden, mieh eingehend mit dem Text zu 
beschaftigen, naehdem ieh bei meincn Studien zur Gesehiehte des Salmiaks 
bemerkt hatte, daB an 7:ahlreiehen Stellen der Siebzig Bucher bereits ein aus
gedehnter Gebraueh von die scm merkwiirdigcn Karper gemaeht wird. Die 
Naehpriifung des lateinisehen Textes ergab, abgesehen von einer Reihe von 
Verbesserungen und zahlreichen Auf'losungen del' stehengebliebenen ara
bisehen Termini, die volle Bestatigung der Feststellungen BERTHELOTS.1) Doeh 
zeigte sieh aueh, dag zahlreiehe Fehler im Text erst verbessert werden 
muBten, und dag BERTHELOTS Verbesserung der Interpunktion auf halbem 
Wege stehen geblieben war. "''Ian mugte bedauern, dafb die Form der 
Veroffentliehung nieht gestattete, zu unterseheiden, was die Pariser Hand
sehrift bot, und was BERTHELOT daran geandert hatte. 

Schon war ein ausfiihrliches Kapitcl iiber die lateinisehen Reste der 
Siebzig Bucher gesehrieben - ieh habe im J ahr 1923 auf der Tagung der 
Deutsehen Gesellsehaft fur Gesehiehte del' Medizin und der Naturwissen
sehaften zu Steben dariiber berichtet 2) - als ieh von Dr . .MAx MEYERHOF 
in Kairo "Naehriehten erhielt, die eine vollstandige Umwalzung unserer Kennt
nis von GABIRS ehemisehem Wissen herbeizufiihren geeignet sehienen. Ieh 
hatte ihn gebeten, fiir das illzwisehen gegriindete Heidelberger Institut 
Absehriften oder Photographien von arabisehen Handsehriften naturwissen
sehaftliehen Inhalts herstellell zu lassen, von dellen er Kenntnis erhalte, und 
war dadureh schon in den Besitz wertvoller, bisher unbekannter Texte 
gelangt. Da erhielt ieh Ende Juni 1925 die Mitteilung, daB sieh im Besitz 
zweier agyptisehen ~otabcln alehemistiseheHandsehriften befanden, die 

1) D. h. soweit sie sich auf den Charakter der Dbersetzung beziehen. BERTHELoTs 
Ansicht, dag zahlreiehe Jnterpolatiollf~n vorhanden seien und die Kapitel 24 ff. eincn ganz 
andern Charakter hatten als die vorhergehenden, habe ieh schon 1923 in dem nachher 
erwahnten Vortrag als unhaltbar zuriickgewiesen. 

2) Aus der nun iiberfliissig gcwordenen Abhandlung sei wenigstens die Stelle abgedruckt, 
die den Stand von 1923 darstellt: « Wenn nun auch kein Zweifel dariiber moglich ist, dafb in 
dem lateinischen Text ... rin Abbild der Alchemie GABIR IBN l;I-I.JJANS vorliegt, so sind wir 
doch niehl irnstande, die Art und Groge der Verzerrungen des Hildes festzustellen, die die 
ungeschickte Feder und mangelhafte Vorbildung des Ubersctzers verschuldet hat. Gewifbheit 
liefbe sich hier nur erlangen, wenn sich irgendwo auf Bibliotheken noch Teile des Original
textes, die mit den Stiicken der lateinischen Bcarbeitung zusammenfallen, gcfunden hatten. 
Leider haben die ;\Iachforsrhungen yon HOLMYARD gerade illl Bereich der Siebzig Bucher 
wenig Erfolg gehabt . . .» 
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zahlreiche Werke GABIRS enthielten. Ein Verzeichnis des Inhalts der einen 
dieser Handschriften besUitigte vollauf diese Angabe, und schon im Ok
tober 1925 war ich im Besitz einer Abschrift des Ganzen. Schwieriger war 
es, auch die zweite angekiindigte Handschrift zu gewinnen ;allein auch von 
dieser erhielt ich dank den Bemiihungen Dr. MEYERHOFS und der vornehmen 
Gesinnung ihres Besitzers photographische Kopien. 

Die Sendung gclangte im Februar 1926 in meine Hande; doch erst 
im Juni und Juli konntc ich an eine genauere Untersuchung und Vergleichung 
der beiden Handschriften herangehen. Es stellte sich heraus, da16 - vor
behaltlich einzelner Liicken - durch die Verb in dung der beiden arabischen 
Handschriften mit der lateinischen Ubersetzung ein fast vollstandiger Text 
der Siebz-(q BUrher zu gewinnen ist. Eine erste Ubersicht iiber den unver
gleichlich kostbaren Fund soIl auf den folgenden Seiten gegeben werden. 

Von den beiden Handschriften mu16 der im Besitz von Exzellenz AHMED 
PASCHA TAIMUR befindlichen die erste Stelle eingeraumt werden; nichtnur:weil 
sie von den siebzigAbha~dlungen61 vollstandigoderteilweiseenthalt, sondern 
auch deshalb, weil mir nur diese Handschrift in photographischen Kopien 
vorliegt. Es sind 89 doppelseitige Tafeln, der Schriftspiegel in der Wieder
gabe etwa 12j7 cm, auf den Randern mit Nachtragen oder anderen Be
merkungen der gleichen Hand. Ich bezeichne diese Handschrift mit A. 

Von der zweiten, im Besitz von NUREDDIN BEY MU~TAFA befindlichen 
Handschrift besitze ich eine sorgfaItige Abschrift. Sie enthalt etwa 56 der 
Abhandlungen, leider in mehrfach gestorter Folge; eine Untersuchung der 
Einzelheiten habe ich noch nicht vornehmen konnen. Sie soIl im folgenden 
mit N bezeichnet werden. 

Zu der von ~f. BERTHELOT veroffentlichten Handschrift, ich nenne sie 
B, ist vor kurzem noch eine andere gekommen, die ERNST DARMSTAEDTER in 
einem von ihm erworbenen Sammelbande, der aus der Bibliothek von 
SALMASIUS stammt, entdeckt hat Sie enthalt fast die gleichen Kapitel wie B, 
am Anfang einige weniger, am Ende einige mehr, den Kern, die Biicher 24 
his 40, in gleicher Weise. Ich habe die Handschrift mit D bezeichnet. 

Ich gehe von dem im Fihrist gegebenen Titel jeder Abhandlung aus, 
stelle das Vorkommen in den vier Handschriften fest und fiige Bemerkungen 
bei, die sich mir bei der ersten Durchsicht aufgedrangt haben. Der Fihrist 
fiihrt von den 70 Titeln nur 38 an; der Vergleich zeigt, daf~ 23 und 24 
ausgefallen sind, und daf~ an die Stelle der letzten 30 Titel eine Zusammen
fassung in drei Gruppen von je zehn Abhandlungen getreten ist. 

U b e r sic h t d e r s i e b zig B ii c her des Gab i rib n Ij a j jan. 
1. Kitab iluhl1t, Buch der Gottheit. Arabisch nur in A. In B D 

Liber divinitatis. In A fehIt die erste Seite der Hs., der Text beginnt mit 

1f t(" o~ .;:,;"J w\;. Nur B D sind vollstandig. - Naeh der Doxologie und 

gelegentlichen andern Zusatzen folgt in jeder der 70 Abhandlungen die 
Wiederholung des Titels und dip Angabe der Stelle, die dem Buch zu
kommt, mit der Bemerkung, dag soundsoviel Bucher vorangegangen seien. In 
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diesem ersten, dem Buch der GoUh e it, sind die Prinzipien der Kunst 
auseinandergesetzt. Zur Darstellung des Magisteriums bedarf man nicht der 
Steine oder Pflanzen, man benlitzt am besten die tierisehen Stoffe. Am 
vorzliglichsten sind diejt'nigen, die von Menschen cholerischen Temperaments 
herriihren, das gut ausgeglichen ist, wie bei den Bewohnern von Alam 1) und 
andern Inseln 2) und denen des eigentlichen Indiens, noch besser von den en. 
die im siidlichen und westlichen Indien und in den inneren (slidliehen) 
Teilen Xgyptens wohnen. - Doch da dies alIes schwierig zu erlangen ist, 
behilft man sich mit dem Rind und den Gazellen und dem Wildesel und 
dem zahmen Esel, aber von jeder einzelnen dieser Arten fiir sich aUein; es 
darf durchaus nicht eine Art mit del' andern gemischt werden. 

Ich habe die letzten Siitze nach A iibersetzt, und stelle B D gegenliber: 
«Sumant ergo calorem ipsorum, sicut vaccarum et ovium et reliquorul11 
animaliurn. Et quod ex unoquoque animalium acceptum f'uerit, separatim 
per se ponatur, et tunc apparehit in eis. » Man dad' aus den Unterschieden 
in der Bezeichnung del' Tiere und den andern Abweichungen nicht ohne 
weiteres auf schlechte Ubersetzung des RENALDus schlieBen, sondern mufl, 
mit Unterschieden in der arabischen Vorlage rechnen. Dies ergibt sich aus 
zahlreichen von mil' heobachteten Fiillen, die hier anzufiihren unmoglich ist. 

Welche tierischen odeI' menschlichen Stoffe zur Gewinnung des Elixirs 
angewandt werden sollen, winl in mehrfachen Anspielungen, abel' nicht in 
eindeutigen Worten gesagt. Es ist etwas dem Blut Verwandtes, wer abel' 
die Andeutungen nicht versteht, soIl die Hande von del' Kunst lassen. 
Durch eine Art fraktionierter Destillation wird ein Wasser, ein Feuer, ein 
01 und als Riickstand eine Erde gewonnen. Die weitere Behandlung 
dieser vier Elementarteile f'iihrt endlich zur Gewinnung des Elixirs. 

Von den stehengebliebenen arabisehenAusdriicken ist alkerasem, spatt'I' 

auch alkeiseran, alcaisseran, althrysam und althesaram das W ort ,':'h.~~ I albai

zuran, das Rohr, Meerrohr, Bambus hedeuten kann. Das in B D auftretende 
digon ware ohne das arabisehe Original vollig unverstandlich, es ist das Wort 

~ nuljg, die Reife. Abel' ebensowenig wiire ohne den arabischen Text 

zu erraten, daB im Latcinisehen aptandi statt optandi, ceraTe statt certart', 
colorem statt ealorem, dicere 8tatt discere, radices statt indices zu lesen ist, 
odeI' dag in andern Fiillen der Lateiner gegen das arabische unserer Hand
schriften recht hat. 3) 

2. Kitab albab, Bueh des Kapitels (w,: des Tores). A lind N. B D 
Libel' capituli. Von dies em Kapitel bringen B und D nur ein Stiiek del' 
Einleitung. Del' Text von N beginnt einige Siitze spater und lImfaJbt etwa 
drei Fiinftd des nur in A vollstandigen Buches. 

' ) DerVersueh, Alam in al-a~mal' zu verbessern und auf Xthiopien zu beziehen, wie 
BERTHELOT in ciner Fuj7,note lut, hat keine haltharc Untcrlage, Die Lesart von D aliain 
I'iihrt auf .rJI a (jail/an , d, i, Jcmen, 

2) B ct insulis aliis, D ~ a lie is: dies fiihrt auf ,:,_,.l I }Ir:- !lazil'ir algarb, Inseln de~ 
Westcns, also Iiegt cine Vpl'\\echslung von algarb mit dem konsonantisch gleieh gcschriebcllen 
al garab = salix VOJ', 

3) So hatte die Vorlage des HE"IALDl 'S riebtig .::.~' staU A .:;.U;' , l:::~ statt A L;;L· us,,-, 
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3. Kitab al'IQ.3l;, Buch der klaren Auseinandersetzung. A und N. 
Fehlt B D. Es heiBt noch Kifab ialai'tna kalima, Buch der dreiBig Worte 
hzw. Satze oder Paragraphen, weil GABIR darin die Darstellung des Elixirs 
in 30 durchgezahlten kleinen Abschnitten beschreibt. Die von E. J. HOLMYARD 
herausgegebene indische Lithographie von 1891 enthalt unter anderem auch 
den Text des K. al''trjal}; auBerdem hat HOLMYARD eine lateinische Ubersetzung 
Liber de XXX verbis im Brit. Mus. (Arundel 164) fcstgestellt. 1) 

Dieses Buch ist eines der wenigen, in den en Autoren genannt sind. 
Gleich in der Einleitung nimmt GABIR Bezug auf den Imam GA'FAR IBN 
MUJ;IAMMAD. Es ist die einzige Erwahnung des Imams, die ich in den Siebzig 
Biichern gefunden habe. Sie bezieht sich aber nicht auf chemische Dinge, 
-sondern auf cine Beseitigung religioser Skrupel, die GABIR qualten. 2) Del' 
andere Autor wird im zehnten Paragraphen genannt. Man solI das vor
bereitete Pulver in einer Sukurraga, d. h. einer Zuckerschale, gelinde er
warmen, wie sie im Buch des Andrija erwahnt sei. Wir kennen einen 
ANDRIJA aus dem Fihrist, wo S. 354, Z, 22 ein Buch des ANDRIJA aus 
Ephesus an NIsAFARAS angefuhrt wird, auch nennt ihn ALRAZi im Kitiib 
alsawahid 3) und ABU'LJ;IAKlM MU~IAMMAD ALKHWARAZMl urn 1034 in seiner von 
H. E. STAPLETON herausgegebenen chemischen Abhandlung.4) Wenn sich be
weisen lieBe, daB NlSAFARAS der Kaiser NIKEPHOROS ist, del' 802 bis 811 
regierte, so ware del' Verfasser ein Zeitgenosse des GABIR. Abel' wie viele 
Manner des Namens ANDREAS oder NIKEPHOROS gab es doch! Man muB 
-sich huten, mehr aus solchen Erwahnungen herauspressen zu wollen, als 
man durch positive Anhaltspunkte erweisen kann. 

Wie vorsichtig man zu sein hat, zeigt die Untersuchung von N. Hier 
linden sich zwei als Drities Buch bezeichnete Abhandlungen. Die erste, S.159 
meiner Abschrift, hat keinen weiteren Titel und erzahlt am Anfang von 
einer Freundschaft zwischen GABIR und einem eifrigen Alchemisten, fur den 
GABIR das Buch verfaBt habe; es wird aber kein Name genannt, und der 
Text hat nichts mit dem von A zu schaffen. Das andere Buch, S. 173 
beginnend, ist mit dem Buch der 30 Safze identisch, besitzt aber weder die 
auf GA'FAR bezugliche Stelle von A, noch die Durchzahlung der Satze. Nur 
cler Name ANDRIJA ist an der entsprechenden Stelle genannt. 

4. Kitab almana odeI' aim una, Buch des Geschickes oder Buch del' 
Wunsche.5) A und N. B Liber fiducie, aus arab. K. alimana, Buch des Ver
trauens, zu erklaren. Fehlt in D. In diesem Buch findet sich eine Menge 
technischer Dinge, die mir noch nicht ganz klar geworden sind. 

1) E. 1. HOLMYARD, Jabit' ibn Hayyan. Proc. Roy. Soc. Med., 1923, vol. XVI, pp. 46 - 57, 
Nummer (37). 

2) V gl. 1. RUSKA, Gabir ibn If ajjdn und seine Beziehungen Z14m Imam Ga' far. Der 
Aufsatz erscheint in «Der Islam», Bd. XVI, 1927. 

3) V gl. H. E. STAPLETON und R. F. Azo, An Alchemical Compilation of the Thi,·teenth 
Centttr!/, A. D., Mem. As. Soc. Bengal III, 2, 1910, S.72. 

4) H. E. STAPLETON und R. F. Azo, Alchemical Eql£ipment in the Eleventh Centu1'y, 
A. D., Mem. As. Soc. Bengal I, 4, S. 52. 

5) Ich bemerke, da~ zahlreiche Titel nur durch eine nach Gutdiinken herausgegriffene 
Bedeutung des arabischen W ortes wiedergegeben werden konnten. 
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5. Kitab alhuda, Buch der Fuhrung. A und N. B Libel' ducatus, 
fehIt in D. Von dies em Buch enthalt A nur den Anfang, eine halbe Seite, 
dann folgt eine Lucke in del' Handschrift, der das ganze Buch 6 und der 
Anfang von Buch 7 zum Opfer gefallen ist. In N ist Buch 5 vollstandig 
enthalten, in B geht es dem Buch 4 voraus. 

6. Kitab al~ifat, Buch del' Eigenschaften. Dies Buch scheint leider 
fast vollstandig verloren zu sein, denn auch in N sind nur einige Zeilen 
davon vorhanden, ohne richtigen Anfang und ohne SchluK 

7. Kitab al'asara, Buch der Zehn. Nur in A, vgl. unter 5. Der Name 
bezieht sich auf die Darstellung des Elixirs in 10 Tagen. 

8. Ki tab aln u' fit, Buch der Beschreibungen. Nur in A. Darstellung 
des Elixirs in 9 Tagen. 

9. Ki tab ai' ah d, Buch des Vertrags. Vollstandig in A, ein groBer 
Teil des Textes auch in N. Darstellung des Elixirs in 8 Tagen. 

10. Kitab alsab'a, Buch der Sieben. A und N. In B unrichtig als 
11. Buch bezeichnet. Der Ruckblick auf die vorangegangenen Bucher ist 
in B stark gekurzt. Darstellung des Elixirs in 7 Tagen. 

11. Kitab al\lajj, Buch des Lebendigen. A, die Einleitung auch in N. 
Mit Erreichung der sieben Tage ist der erste Teil der Darstellung ab
geschlossen. DasBuch des Lebendigen hat seinen Titel davon, daB die prinzipiellen 
Erorterungen uber die tierischen Stoffe hier einsetzen. Es ist weiterhin be
sonders wichtig durch die Anfuhrung verschiedener Autoren und Schulen. 
Der erste Name, der uns begegnet, ist BALINAS mit einem Satze aus der 

Tabula Smaragdina: JA-.':J\ w~ ~':J\ ).4':J\ ~\ «siehe, das hOchste Ding kommt 
vom niedersten». Weitere Namen sind ARIJUS und SASALSASIs (so nach del' 
Randglosse; im Text SASASASIS), sein Bruder, sowie SUQRA,:!, (Sokrates). Ais 
Schulen werden genannt die Anhanger der Lehre von den vier Naturen, 
die Anhanger del' Lehre vom Schwefel und Quecksilber, vom Stein und 
vom Lebendigen, mit den besonderen Gruppen derer, die das Haar, das 
Blut, den Harn, den Kot, den Samen, das Hirn, die Knochen oder das Ei 
anwenden. Hier begegnen wir endlich am SchluB auch del' ersten Er
wahnung del' },'usadirat, d. h. der salmiakartigen Stoffe; man muB sie 
gewinnen, urn die Unreinigkeiten der fur das Elixir angewandten Stoffe 
auszuwaschen. 

12. Kita.b all,lukuma, Buch del' Regierung. Arabisch nur in A. Bei 
B Liber indicum, wofur iudicum zu lesen ist; Verwechslung von al~ltku1lta 

mit al~ukama'. Dieses Buch ist von grundlegender Bedeutung fur die Ge
schichte der aus tierischen Stoffen dargestellten Salmiake. 

13. Kitab albalaga, Buch der Beredsamkeit. Arabisch nur A; in 
B D Liber applicationis, durch Verwechslung von balo.ga mit bila.1 oder 
n~ubalaga, Anstrengung. Wciterc wichtigc Ausfuhrungen uber den Salmiak. 
In den Hss. B D fehien die Bucher 14 bis 23 bzw. 24. 

14. Kitah aimasakila, Buch der ahnIichen Dinge. Nur in A, und 
auch hier nur eine halbe Seite Text. Der Rest ist verloren. 

15. Kitab bamsata 'asara, Buch der Funfzehn. Nur in N. Nach 
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E. J. HOLMYARD ist diese Abhandlung in lateinischer Ubersetzung m emer 
Hs. des Trinity College vorhanden. 1) 

16. Kitab alkaf(w), Buch des Entsprechenden. Nur in N. Handelt 
liber die Farbenwandlungen der bei der Darstellung des Elixirs verwendeten 
tierischen Stoffe. 

17. Kitab al'il;tata, Buch des Umfassens. Nur in N. Es heifk so, 
weil es die vorhergehenden Bucher zusammenfaGt, doch ist das nicht wort
lich Zll nehmen. Das Zinn wird unter dem Namen alqala''i angefiihrt. 

18. Kitab alrawflq, das Buch des Filters. A und N. 1m Fihrist als 
ntwuq, in N riwaq geschrieben. Erlauterungen iiber die Ordnung der vier 
Elemente und die Moglichkeit der Alchemic; gegen Ende der Abhandlung 
wird der groge PLATON genannt. 

19. Kitah alqubba, Buch derKuppel. A undN. Auseinandersetzungen 
liber den Jaqflt und die Perk Am Schlufb findet sich ein Zitat nach 

dem Buch der Unachen: JR \ .. i- );1; :i.~1 :i..!~) :i.A~1 ~ ~l~ ~).i; ~:\; 

U""L: .. ' , u «Siehe, so erreichst dll dadurch das Geheimnis der Schopfung 
M' M 

und die 'Darstellung der ~atur; Pfi ist beriihmt, was BALINAS danach aus-
gefiihrt hat».2) 

20. Kitah aleJabt, Buch del' Genauigkeit. A und K linter anderm 
auch Bemerkungell liber den Salmiak. 

21. Kitah alasgar, Buch der Baume (d. h. Pflanzenstoffe). A und N. 
Ein hochst interessantes Buch, das cine Menge von Pflanzen anfiihrt, die 
zur Darstellung des Elixirs von den Anhangern der Pflanzen beniitzt wer
den. Es ist auch dadurch wichtig, dafb es GARIRS Buch der Gifte erwahnt: 

i~-.l1 \.::\:5' j. l.t?~ tbJ i.) .... -JI "i!!_!. \:~I ~) «.wir haben diese Gifte und 
dIe Abwendung lhrer schadlgenden Wlrkungen m unserm Buch von den 
Giften besprochen». 3) 

22. Kitab almawahib, Buch del' Geschenke. A und~. Wichtig 
wegen seiner theoretischen Auseinandersetzungen. 

23. Kitab al'ata', Buch del' Gabe. A und N; in Bohne Titel (a. a. 
O. S. 329 VOl' 24). Der Titel f e hit im Fihrist. Von del' Anwendung ge
wisser Pflanzen. 

Die nun folgenden Blicher 24 bis 40 bilden die Hauptmasse 
del' Hss. B und D. 

24. Kitab almala'ib, Buch del' Spiele. A und N. Del' Titel fehIt 
1m Fihrist. B D Libel' ludorum. 

25. Kitab almillnaqa, Buch der Halskette. So Fihrist und A. In 
meiner Abfichrift von N almuMajija, ofl'enbar verlesen; B D Libel' experi
men to rum, infolge Verwechslung von almi1Jnaqa mit almiltan. 

') V gl. Nummer (38) der oben angefiihrten Abhandlung. 
2) V gl. 1. RUSKA, Tabula Smara.qdina, S. 137, vorletzter Ahsatz. 
3) Einc Halldschrift des verschollenen und im Fihrist nicht O"enannten Buches he

Hndet sieh im Besitz von Exzl'lIl'nz .\1.f~IAn PASCHA T ADIVR, l'ine ".u)schrift vrrdallke ich 
Herrn Dr. ;\1. MEYIlRHOF. 



26. Ki tab aliklIl, Bueh der Kront'. A lInd~. B D Liher eorone 
27. Kitab albila$, Bueh der Befreiun~. A lmll 7\. B D Lilwr n'asionis. 
28. Kitab alwaglh, Bueh des Hubsehen. A lind \. B D Libel' faciei. 

dureh V t'rwechslung von wa.rjih mit u'agh Ct'sieht. . 
29. Kitah alragba.BuchderBegierde. )\lIndK BDLiLereupiditatis. 
30. Ki tab alb ilq a, Bueh der Sehopfung. A lind::\. B D Libel' en-ationi;; 
31, Kitah alhiba. Bueh dt'r Cabe. A und .~. Danaeh B D Libel" 

condonation is. 1m Fihrist steht alhat a. 

32. Kitab alrauQ.a, BuehdesGartens. VollstandignurinA. BDLiber 
fonzar:i.~. Wif~ RENALDUS zu diesel' Uhertragung kam, weif~ ieh nieht; der 
Inhalt giht dazu keinen Anlaf.~. 

33. KiUth alna$i'. Bueh des Reinen. 1\ur A. B D Liber c1aritatis. 
34. KiUtb alnaqd. Bueh desVorwlIrfs . .";ur A. BD Liberreprehen

:810nlS. 

35. Kitab altahir. Bueh des Klan'n. A und N. B D Librr limpidi. 
(B limpadi). Am Anfang: Hie noster liber es1 de Sole et preparationibus 
CIUS ... 

36. Kitah allaila. Bueh del" 1\aeht. A uIlll N. D Libt'r noetis. B ohnt' 
Titel; am Anfan~ des Textes: In hoc lihro dieemus preparationem 
Veneris ... 

37. Ki tith almanafi', Buch dt'r Vorteile. A und K B D. D Lilwr 
utilitatis, B am Anfang: [n hoe libro dicam "'[ t' r cur i u III 

38. Kitab alIa'aha. Bueh d(-s Spiclens. A und X BD dem Inhah 
geIlla{.~: Hie noster LiLer est dt' Luna ... 

39. Kitab alma~adir, Bueh der Ursprunge. A und 1\, BD. B In hoe 
libro eli eam ca LIS am i g n is. 

40. Kitab algam" Bueh der Vereinigung. A und l\. BD. D Libel' 
aggregationis. Enthalt Angaben iifwr die Darstellung versehiedener Ole. 

Die BLiehfr 41 bis .50 ht'if.;en im Fihrist fi'll.lagar, uber den Stein, 
Bueh 51 his 6C fi'lnahat, iilwr di(' Pflanze, Bueh 61 Lis 70 fi'lal;lgar, 
liLer die Steine. .Bueh 41 his 60 fehlt in BD vollstandig, Bueh 42 his 
56 fehlt auch in K so daf.~ dies!' letztgpnannten nul' dureh A erhaltt'n sind. 

41. Kiuib 
42. Kitab 
43. Kitah 
44. Kitab 
4.5. Kind) 
46. K i1ah 
47. Kitab 
48. Kitab 
49. Kiuth 
5r. KiUth 

Zehn Bucher Libel' den Stein: 

altafslr, Bueh del' Erklarung. A und 1\. 
altalbl~, Bueh des Auszugs. A. 
alwuguh, Bueh del' Gesiehtspunktc. A. 
albahi 1'. Bueh dt's Glanzendcn. A. 
algawahiL Bueh del' Grundstoffe. A. 
alhadj, Bueh der Naturanlage. A. 
al agnas, Bueh der Gattungen. A. 
altarhija, Buch del' Aufzueht. A. 
a1baqa'iq. Bueh del' Wahl'heiten. A. 
alqal'ar, BLlch del' Ausdauel'. } •. 
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Zehn Bucher uber die Pflanze: 
51. Ki tab at' arus, Buch des Brautigams. A. 
52. Kitab alsalaf, Buch der Vorfahren. A.1) 
53. Kitab ahahir, Buch des Auf~eren. A. 
54. Kitab altakrar, Buch der Wiederholung. A. 
55. Kitab almi1).an, Buch der Proben. A.2) 
56. Kitab alb-a tim, Buch des Siegelrings. A. 
57. Kitab alqirmiz, Buch des Kermes(farbstoffs). A und N. 

·58. Kitab al'ib-tilat, Buch der Vermis chung. A und N. Ein merk
wurdiges Buch, das Beziehungen GABIRS zum $ufismus anzudeuten scheint. 

59. Kitab al1).udud, Buch der Grenzen (Definitionen). A und N. 
60. Kitab alagrad, Buch der Zwecke. A und N. 

Z e h n B ii c her ii b e r die S t e i n e. 
Das Verhaltnis der in B und D erhaltenen letzten Textstucke zum 

arabischen Urtext bedarf noch der naheren Untersuchung. Sicher vor
handen ist in B das Buch 61 und 62 (S. 359 unten; nach Expletus est 
liber mu~ ein Punkt stehen). Die S. 362 in B angefiihrten zahlreichen 
Titel habe ich in meinen arab is chen Texten nicht finden konnen. 

61. Kitab algasl, Buch der Was chung. A und N. B Liber ablutionis. 
62. Kitab altadabir, Buch der Behandlungsweisen. A und N, auch B.. 

Bemerkenswert durch die auf SOKRATES, PLATON und GABIR bezogenen 
V orschriften fur die Sublimation des Quecksilbers. 

63. Kitab aIm in hag, Buch der Leuchte. A und N. Ich gebe davon 
den Anfang: «Der Schwefel kommt aus den Fundstatten der Nafta, und 
die Nafta aus den Fundstatten des Asphalts (qar); und zwar so, da~ die 
Nafta zu oberst in der Quelle ist und unter ihr das Qitran, und unter dem 
Qitran das Zift (Pech), und unter dem Zift der Asphalt, und unter dem 
Asphalt der schwarze Schwef'el, dann der blaue und grune, und hernach 
der gelbe und rote und wei~c. Diese Stufen folgen einander, die Nafta 
kommt aber nur iiber dem Wasser vor.» 

64. Kitab alb-uda', Buch der Geschicke. A und N. Es bespricht die 
Behandlung der Arsensulfide. 

65. Kitab almijah, Buch der Wasser. Dies ist in A das letzte, aber 
nicht mehr vollstandig erhaltene Buch. Fiir den Rest der Bucher bis zum 
Buch 69 tritt N ein; das 70. und letzte Buch besitzen wir, wenn die Uber
schrift a. a. O. S. 362 zutrifft, in B. 

66. Ki tab aIM us tari, Buch des Jupiter. N. Darin ist nicht nur, 
wie die Uberschrift weiter besagt, von den beiden Bleien, sondern auch 
sehr viel yom Glas die Rede. 

67. Kitab alMirrib- walSams, Buch des Mars und der Sonne. N. 
Gemeint sind Eisen und Gold. 

68. Kitah al'umm, Buch der Mutter. N. 

1) Als Beleg zu S. 42, Anm . .5 seibemerkt, daa die Konsonanten J1,. salf, silt, 
sult, 8alat; salif und sulat' gesprochen werden kiinnen und darnach verschiedene Be
deutungen haben. Der Text enthiilt keinerlei Hinweis auf die Form del' Lesung. 

') V gl. oben Titel (2.5). 
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69. Kitab ahara'if, Buch der Feinheiten. N. Der Titel wird erklart 
durch die Worte: «wir behandeln in diesem Buch die Sache des Queck
silbers und des Silbers und Feinheiten ihrer Bearbeitung». 

Die Handschrift N bricht mitten im Satze abo 
70 Ki tab ..... Der arabische Titel ist verloren; in B heiibt es~ 

Liber qui est 70, et est postremus liber. 

Den Inhalt der Siebeig Buchel" zu erschopfen, die philosophischen Leit
gedanken herauszuschalen, die tatsachlichen Kenntnisse und Erfahrungen, 
die GABIR in dieser Sammlung von Abhandlungen niedergelegt hat, von 
dem zu trennen, was uns heute als Verirrung erscheinen will, wird noch 
jahrelanger Arbeit bediirfen. So viel aber ist gewiib: diese Chemie 
kommt nicht von Agypten durch die Syrer oder gar durch den 
Imam GA'FAR zu GABIR, sondern sie ist ein bodenstandiges Ge
wachs, aus langer Entwicklung und in wesentlichen Stiicken ein 
Erzeugnis des von hellenischer Philo sophie befruchteten ira
nischen Geistes. Nicht als ob damit gesagt sein sollte, daib die christ
lichen Syrer oder andere Bewohner des wei ten Sasanidenreichs bedeutungs
los gewesen waren. Aber diese neue Chemie, die unlosbar mit der Astrologie 
einerseits, der Medizin andererseits verkniipft ist, die als notwendiges 
Glied in eine groibartige Anschauung vom Zusammenhang 
der oberen und unteren Dinge eingegliedert ist, haben sie meiner 
Uberzeugung nach nicht hervorgebracht. Ihre Entwicklung mit Hilfe der 
neuen Handschriftenfunde verstehen zu lemen, muib die Aufgabe der 
nachsten Jahre sein. 



Beitrage znr Mineralogie nsw. bei den Arabern. 
Von 

EILHARU WIEDEMANN. 

Meine urspriingliche Absicht, eine griiGerc Arbeit aus dem mir zuniichst liegenden 
Gebiet der Geschichte der Physik beizlIsteuern, muGte ich leider aufgeben. Da mir 
aber viel daran liegt, unter denen, die den JlIbilar' fciern, nicht zu fehlen, so erlaube 
ich mir, die folgenden kleinen Beitriigc aus arabischen Handschriften Zli geben, die 
~cwiG einmal ciner cingehf'nden Bearbcitllng bcdiirfen. 

I. 
Der Katalog der arabischen Handschriften der Gothaer Staatsbibliothek 

verzeichnet unter Nr. 2117 eine Abhandlung mit der Uberschrift: «Dies ist 
eine Sammlung, die gllicklich zusammengestellt wurde, von den Angaben liber 
die nlitzlichen Eigenschaften (manaji'), die allgemeinen Eigenschaften (~ifaf), 
die Fundstellen und die magischen (medizinischen usw.) Eigenschaften (lJawa~f}) 
aus dem Werk Perle des Tauchers (duTrat al ,qaWlOa:~) von dem groBen 
Gelehrten AL SALGUKl. In dem Katalog weist W. PERTSCH nach, daB der 
Name verschrieben ist fur AL GILDAKI (t 1342 bzw. 1361 ?), dem bekannten 
Alchemisten, der in der Tat ein Werk mit dem el'wiihnten Titel verfaibt hat, 
Unsere Schrift enthiilt flinf fa~l (Abschnitte) des erst en bab (Kapitel) des 
zweiten Teiles (qism).I) 

1) E. WIEDEMANN, ZU1' Mineralogie bei den Arabern, Archiv fiir die Geschichte der 
Naturw. und Technik, Bd. 1, 1909, S.208. Uber die Mineralogic vgl. E. WIEDEMANN, Beitragc 
XXX, Zur Minel'alogie im Islam (Sitzungsberichte del' phys.-med. Soz., Erlangen, Bd. 4-t, 
1912, S. 205) und 1. RUSKA, Das Steinbuch des Aristoteles, Heidelberg 1912. 

Zu 'ALl IBN AIDAMIR IBN 'ALi AL GILDAK! vgl. E. WIEDEMANN, Zur Alchemie bei den 
Arabern, Abh.6 zur Geschichte der Naturw. und Medizin, Heft V, 1922, S.21. 

Eine Schrift mit einem ahnlichen Titel wie die ohige fiihrt I:Ii\GG!.1JALTFA, Nr. lO8H 
an, cine Handschrift mit fast gleichcm Tite! hefindet sieh in Berlin. 

Nach del' Absendung der vorlicgenden Abhandlung war Herr Professor Dr. WElL in 
Berlin so freundlich, mil' Rotophotographien von fol. 41 h his fol. 43 a der Handschrift 
AHLWARDT Nr. 418 (LANDSBERG 1.57) zu schickl'n, die das Kitab durrett algawa~~ wakanz alil!t~al! 
fi 'ilm all!au'a~!l (Werk del' Perle des Tanchers und des Schatzes del' besonderl'n Eigenschaft 
iiber die Wissenschaft der besonderen Eigtmschaften [magischl', mcdizinische usw.]) von 
AL GILDAK! enthalt. Das Werk zerfiillt in zwci Teile (qisrn), diesc in Kapitel (!Jab), diese in 
Gebiete (nau'), und dies!' endiich in Ahschnitte (ta,~l). Dpr erste Tei! handelt von den 
Tieren, del' zweite von den leblosrn Gegcnstanden (gan1adttt). In letztt'ft'm b!'faJbt sieh da, 
erste Kapitel mit den Stein en, Harzen, O\('n, Farben, W ohigeriichcn, Speispn usf. Die mir 
geschickten Photographipn f'nthalt!'11 yom l'l'sten Kapitel den Anfang des ersten Gebietes, 
das den Stein en (a~rJar) lind den Feiispiinen (?) (su~alttt) gilt. In einer Einicitung zu ihm 
werden u. a. die lwlannten Ansiehtt'n iilH'r tlil' Bildllng dt'r mint'raiiseheTl Stoffe mitgcteilt, 
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AL GILDAKl'S Schrift sehliegt sich im grogen und ganzen in ihrem 
lnhalt iilteren Werken an, so dem Sieinbuch des Aristoteles, del' auch zitiert 
wird, dem nicht erwiihnten Edelsteinbuch von AL TfFASl usw.; sie ent
hiilt aber aueh rnancherlei, das, wie die Art der EinfLihrung mit «ich sage» 
lehrt, von AI. GTLDAKI selbst herriihrt. 

Wie Liblich wird auch eine Reihe yon Gelehrten genannt, so ARTSTO-

TELES (ARASTG), GARIR n. I;IAJJXN, .s..J..o~1 u:kLI ABATJ:~ .u,A~DI, ...r)f:.f. BAR 

BA'l:RAS, J))\~:" SABARUQ, .sJ.:~11 rl~1 A~RASIM ALHINDl, HERMES der Weise 

und auch PYTHAGORAS. Von ihm heigt es, wohl in ~~rinnerung an seine 
rnathematisch-physikalischc Bedeutung: Es sagt PYTHAGORAS, wer aus Gagat 
(saba.g) einen Spiegel hel'stellt und dann jeden Tag dl'eirnal hineinsieht, der 
hindert den schwachen Blick (d. h. dai.~ die Augen schwach werden) und 
bewahrt seine Kraft. Wer mit ihm (d. h. dem Gagat) siegelt, del' vertreibt 
den bosen Blick. 

Der e r s t e Abschnitt, der irn Anfang etwas ungeordnet erscheint, be
hancielt die Edelsteine und Halbedelsteine. Indes liiibt die Zusammen
stellung del' Steine viel zu wlinsehen ubrig. 1m ersten A bsehnitt wird aueh 
das Glas erwiihnt .. abel' nieht del' Diamant usw. - Aus unserem Absehnitt 
entnehrne ich einiges libel' die K 0 I' a 11 e. 

Bei del' Koralle, die ganz am Anfang gIeieh naeh del' Perle kommt, 
bemerkt AL GILDAKl: Es sagt ARISTOTELES, dag diesel' Stein aus dem ~fee1' 
am Lfer von Afrika herausgeholt wird; dort versarnrneln sieh die Kauf
leute und verhandeln mit den Einwohnern um den angemessenen Preis, 
bis sie in dem Geschiift einig werden. Dit' Preise sind je nach del' Be
sehaffenheit del' Koralle versehieden. Die Gelehrten sagen, dag die Koralle 
ein Baum ist, del' in den Tiefen des Meeres spl'ogt und sich dann eben
so vel'zweigt, wie dies die Xste del' Biiume tun. Ieh sah von diesem Stein 
einen, del' rnehl' als :1 Pfund (awllql) wog, und zwar hei einern Augenarzt 
in Alexandria. 

Am Anfang des z wei ten Ahsehnittes, del' von den Preisen der Edel
steine handelt, heigt es: Wisse, dag du unhedingt jeden dieser Edelsteine 
kennen llluiM, urn zu wissen, wie du dieh zu verhalten hast, wenn dil' 
ein Stein angeboten winl ode~ Du gebetcn wirst, den Preis fiir einen solchen, 
sei es nun cinen echten, sei es nun einen verf'iilsehten, anzugeben. Ihr 
Preis iindel't sieh, wenn zwei Dinge sieh iindern. Dies bel'uht einmal auf 
clem Stein selbst unci dann auf iiufhel'en Ursachen. Die )\nderungen, die 
von dem Stein selbst abhiingcn, heruhen einel'seits auf seiner Glite und 
Reinheit, anderel'seits darauf, ob e1' verfiilseht ist. Das Steigen des Preises 
iinde1't sich mit der Gr{)j~e und Kleinheit. Die iiul6eren Ursachen, die Xn
derungcn des Preises bedingen, sind die Belebtheit des l\Iarktes, die Ge
schicklichkeit, mit del' del' Stein iiffentlich ausgeboten wird, und ob dt'r 

so der Einflul~ der Hitze, del' Sonne usw. Daran schlieJ~t gieh der erste Abschnitt liher 
die edelsteinartigen und kostban'll Steine (fi'la/J,yO,I' alyauhar~Ja wa'lnats/ja). Der Text 
stimmt so gut wic yollstiindig mit dem Gothaer Text libcrein, so dag letzterer sieher yon 

AL GILDAK! stammt. 

Lippmann-Festschrift. 
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art, an dem er gefunden wird, nahe odeI' entfernt liegt. Man gibt an, da~ 
del' Malbstab, nach dem del' Preis von Edelsteinen sich bei deren Schatzung 
in Bagdad, Xgypten und anderen Orten bestimmt, del' Preis del' rJauhara ist. 
Al gauham ist abel' die Perle, die in del' Muschel gefunden wird, wobei sie 
noch mit dem Fleisch des Tieres bedeckt ist. 

Del' dritte Abschnitt behandelt die mineralischen (ma'dant) Steine. 
Diesel' Abschnitt beginnt mit folgender allgemeinen Bemerkung: Sagt man 
zu dir, du hast sichere Beweise dafiir aufgestellt, dalb wirklich die Eigen
schaften del' Tiere einen Einflulb ausiiben, welches ist dann del' Nachweis 
dafiir, dalb auch die Steine und Mineralien dies tun? Dann verweise ich 
auf die Tradition, die von del' Schar del' Gelehrten verbreitet wird, die sich 
mit del' Uberlieferung und deren isnad von dem Propheten beschaftigt. 
- Dabei wird zunachst die bekannte Angabe iiber das E i sen mitgeteilt: 
«Wir haben herabgesandt das Eisen; es hat eine gewaltige Kraft und Nutzen 
fiir die Menschem. Auch wird darauf hingewiesen, dalb Gold und Silber 
im Koran oft erwahnt werden. Zu den mineralischen Stein en gehoren 
itmid (Antimonsulfid); tatija (Zinkoxyd), natrun (Soda usw.), zarn'flJ (Schwefel
arsen), Salmiak, Schwefel, Salz und merkwiirdigerweise auch del' Diamant. 
Ich gebe im Folgenden einige Beispiele del' Darstellung. 

Nachdem bei dem itmid seine Verwendung als Augenheilmittel be
sprochen ist, heilbt es: Von IBN 'ABBAS wird iiberliefert, dalb ein Mann zum 
Propheten kam und ihm iiber Sehschwache klagte; del' Prophet sagte: 
Reibe die Augen mit itmid ein, wenn du im Bette bist. Dies weist darauf 
hin, dalb itmid bei Nacht bessel' hilft als bei Tage. 

Beim zarnflJ (Realgar und Auripigment) wird die enthaarende Wirkung 
besprochen, und zwar solI das gelbe al nura das Enthaarungsmittel sein. -
Hierbei wird auch die Geschichte von SALOMO und BILQis, del' Konigin von 
Saba erzahlt, deren dicke Haare (andere Quellen geben besonders an Haare 
auf den Schenkeln) SALOMO unangenehm waren. SALOMO wandte sich an 

den Weisen del' Ginnen ~~ (?), del' ihn mit del' nura bekannt machte. 

Damit Haare wieder wachs en, reibt man Veilchenol und Rosenwasser ein. 
Von dem Salmiak heifbt es: Er entsteht wie das Salz, nur sind bei 

ihm die sich verbreitenden Teile (sarta) zahlreicher als beim Salz; er ent
halt mehr Hitze, die sich in den erdigen Teilen findet. Es gibt von ihm 
eine rein weilbe Art, wie del' Bergkristall, diese vertreibt das Phlegma. Reilbt 
man die Raare aus und reibt die Stelle mit Galle ein, del' man Salmiak 
zugesetzt hat, so wachst das Haar nicht wieder. Setzt man den Salmiak 
zu Augenschminke, so totet er im Auge befindliche Kratze. 

Del' vierte Abschnitt handelt von den unbekannten (maghul) Steinen 
und fangt an: Wisse, dalb es von den Steinen eine «unbekannte Art» gibt. 
Dahin gehOren die Steine, die nach ihrer Eigenschaft odeI' nach ihrer Natur 
benannt werden. Riel' wird del' armenische Stein u. a. aufgefiihrt. 

Die Uberschrift des fiinften Abschnittes lautet: Bericht iiber die Gattung 
del' Steine, die iiberwiegend im Innern del' Tiere gefunden werden. -
Sonderbarerweise wird hier auch del' Magnetstein besprochen. Ich teile 
die Stelle mit, da sie neben anderen zeigt dalb den Muslimen im 14. Jahr-
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hundert die Polar~tat von Magnetsteinen aufgefallen war. AL GILDAKI sagt: 
ABU r~I!"JA I.IAMZA B. 'ABD AL RAI;I!M sagt, dafb dieser Stein vier Seiten hat. 
Zwei Seitcn ziehen das Eisen (das offenLar selbst magnetiseh war) an, und 
zwei Seiten verhalten sieh umgekehrt. ~lan behauptet, daib, wenn man die 
beiden anziehenden Seiten mit Knoblauch ein(ilt, die Anziehung verschwindet. 
Mir war die Saehe auffallend, denn ieh sah ein Stuck Magnetstein von der 
Gestalt einer Kugel, die die gleiehe Wirkung hatte. lch wuGte nieht, ob 
es diesel be Art war oder ob das Ganze einer Ddlnition entspraeh ohne 
Ausnahme (also eine allgemeine Eigensehaft war). Das Einolen mit Knob
lauch nahm ihm diese Eigenschaft. (Diese unsinnige Angabe uber den 
Knoblauch wiederholt sieh immer wieder.) 

Hervorgehoben sei noch, dag bei manchen Steinen Zeiehen angegeben 
sind, durch deren Einritzen man Siegelsteinen aus verschiedenen Eclelsteinen 
usw. bestimmte schiitzende Eigensehaften zu erteilen vermag. 1) 

An die Sehrift, die Auszuge aus einer solchen von AL GILDAK! enthalt, 
schlieGt sich in unserer IIandschrift eine Stelle aus einem Werk von JA'QUB 
B.IsI;IAQ AL KINDI an. (V gl. E. WIEDEMANN, a. a. O. S. 210.) 

Den Schlug der Handschrift bildet ein Abschnitt uber das Katzenauge 
('ain al hirr) und liber al !zamahan (ein Eisenmineral). Das erstere interessierte 
die Orientalen in hohem Mage. Ein mitqal (mnd 10 Gramm) soIl 5 Dinare 
(1 Dinar = etwa 13 Goldfranken) wert sein. Besonders hoch sollen es die 
Perser und Imler schiitzen, die ein mitqal urn 700 mitqal Gold kaufen. 

U. 
In der Staatshihliothek zu Gotha befindet sich unter Nr. 1347 eme 

Handsehrift mit dem Titel: Edelsteine der lVissensgebiete ilber das Wunderbare 
del" Wissenschaften von IBN NfuHAMMAD IFLA~uN (Platon) AL HURMusI AL 'AB
BAS! AL MADAl\"! (ausMedina) AL ",lI1;lRI (aus ~\gypten) AL BlS~AML (Von diesem 
Mann ist uns sonst nichts bekannt.) 

Das leider nur unvollstandig erhaltene Werk ist der Herstellung von 
kunstlichen Edelsteinen gewidmet; zunachst werden deren siimtliche Arten 
aufgeziihlt. Dahei hetont der Verfasser Mters, dag der kiinstlich hergestellte 
Edelstein schoner sei als der in del" r-.;atur gefundene, so beim Rubin, beim 
Katzenaugc. 

Der Wert der Schrift durfte fiir uns nicht in den zum Teil ganz un
sinnigen Rezepten liegen, die vielfach alter en, wie sie z. B. AL GAUBAR! schildert, 
nachgebildet und weiter ausgeschrnuckt sind. Dagegen fiihrt der Verfasser 
von den Edelsteinen zahlreiche, sonst nicht bekannte Arten an und schildert 
die J\lethoden 2), naeh denen gearbeitet wird, sowie die Hilfsmittel, die an
gewendet werden usw. -

Von der Per I e nennt del" Verfasser die folgenden Arten: gauhar, 

durr, lu'lu'. Abarten: zangi (aus Zang, Ostafrika); mi~r'l (agyptisch); ifrangi 

1) V gl. hierzu J. RUSKA, Griechi.~che Planetendm'stellungen in ambischen Steinbiichern, 
S.-B. del' Heid. Ak. d. W., 1919, 3. Abh., Heidelberg 1919. 

2) Zu zwei von dem Verfasser beschricbencn und abgebildetcn D.fcn vgl. E. W IEDE

MAl'iN, Zur Geschichte del" Alchemie, Zcitsch. fUr angewandte ChemIc, Bd. 34, 1921, 

S. 522 u. 528. 
4* 
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(frankisch), oardali (senfarti~); ~a'uli (oberagyptisch); malik'i (koniglich); fJuj'i 
(wollig) oder n~rang'i (?); briqil~ (bohnenartig); owtlrizmz (aus Chwarizm, 
Chiwa); $adaf~ (perlmuttcrartig); /laba,gz (ahessinisch). - Es ist nicht aus
geschlossen, dag unter den erwahnten Pcrlenartcn sich auch solche finden, 
die aus Bachen geholt wurdpn; indes sind mil' dariihcr kcine Angahen 
bekannt. 

Von Pericn, die ~fangel hahen lind daher mit Poliermitteln und auch 
sonst zu rcinigen sind, werden envahnt die alte, die schwarze, die blauc, 
die rote, auger denen, auf den en sich Schmutz und Verllnreinigungen finden. 

Bei den meisten Edelsteinen werden die magischen Eigenschaften (Ot1,~tl~) 
besprochen, so z. B. die Heilwirkllngen heim Umhiingen und Ansehen. Ihnen 
werden die naturlichen Eigemlchaften (tab{ i) gegenuhergestellt. 

Fur die wirklichen odeI' legendaren Manner, die als Erste etwas getan 
oder gesagt hahen sollen, haben die Araher stets ein hesonderes Interesse 
gehabt. Dariiber sind von yerschiedenen Verfassern Werke geschrieben 
(vgl. C. BROCKELMANN, Geschichte der Arab. Literatur, Bd. I, S. 121). Unser Ver
fasser gibt Mters an, weI' die einzelnen Edelsteine zuerst kennen lehrte, weI' 
sie zuerst kiinstlich darstellte und endlich, weI' sie zuerst erwiihnte, Viel
fach sind die Namen persisch. Genannt sind PTOLEMAIOS; ARISTOTELES; 
ARCHIMEDES. del' «das \Verk del' Edelsteinn scluieh; SOKRATES; DEMoKRITos; 
ZOSIMOS; ] bpPOKRATES, del' nach Hind ging. um den Solm des Konigs D1w
BANAD (odeI' -NAHAD) zu unterrichten: Jusrs, BAL1NXs (Apollonius von Tyana); 
QARATrN; QARALUNl'H, del' ein Werk schrieb «die Verfahren mit den Edel
steinen, den wertyollen Steinen und den koniglichen Zusammensetzungen»; 
BUZUHGMIHR (vgl. alFihrist S. 11. Z. 1; S.269 Z. 3. usf.); InN AL BATTAH, BINU
sCHADHAM, SCH.4.BrR SCHAH. CHARAMAN SCHAH (Kiinig) von Hind. 

Unsere Schrift erwahnt nicht die l\Ietallverwandlung; sie ist abel' stark 
alchemistisch beeinflui,;t und verwendet vielfach die alchemistische Aus
drucksweise. Die }[etalle werden haufig nach den ihnen zugehorigen Planeten 
henannt, del' Salmiak wird wie gewtilmlich mit dem Decknamen 'uqlIb «Adler» 
bezeichnet, yon dem Quecksilher wil'd das «animalische» erwiihnt. Auch 
die Verf'ahren erinnern an die in del' Alchemie iihlichen. -Ferner winl 
del' Einflu/~ del' Planeten auf die Entstehung verschiedener Farhen del' Edel
steinc hesprochen. So heil';t es: hlickt die V en us den Lasurstein freundlich 
an, d. h. hat sie eine bestimmte Stellung, und steht del' Mond mit ihl' in 
Konjunktion, so wird er silherfarbig; stcht die Sonne mit ihl' in Konjunktion, 
so wil'd er sonnig (d. h. geIL) 1). 

Besprochen sind nach dem Inhaltsverzeichnis in den el'sten 18 Kapiteln 
18 Edelsteine und Halbedelsteine, linter denen imndel'hal'erweise del' Onyx 
fehlt, wahrend das Email (mrt/a) hehandelt wil'd. Kapitel 19 ist dem Graviel'en 
del' Ringsteine und Kapitel 20 dem Bezoarstein gcwidmet. Ganz besondel's 
ist zu bedauern das Fehlen del' letzten Kapitel, die linter anderm die 
Mineralfarben, die Firnisse, die sympathetischen Tinten (Irq), die Ole, die 
Arten del' Sehwertel' und Farbemiue\ hehandcln. 

I) Vielleicht hezi('ht sieh da, auf' (iiI' del' blauen Masse eingestrcuten Pyritteilchen, sonst 
ware die Angalw ganz 1I11verstaIl(Hieh. 
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Besonders eingehend ist die Bearbeitung der Per 1 e n erortert; hiervon 
sei einiges mitgeteilt.1) Als Ausgangsmittel fiir die Herstellung von Perlen 
wird reiner Bergkristall genannt. 

Das Polieren usw. der Perlen geschieht nach verschiedenen Methoden; 
dabei werden sie oft mit schwach sauren Fliissigkeiten gekocht und mit 
feinen Pulvern abgerieben. Auch Losungen von Seife ($abun) werden be
nutzt. Diese Methode wird als die groBe Methode des Polierens bezeichnet; 
sie wird in den Perlensammlungen der Konige verwendet. Eine ~'1ethode 
zum Polieren heiBt die rohe (vielleicht weil bei ihr rohe, ba'li, Seide verwandt 
wird); sie ist auch auch als al tugrajim (?) bekannt. Sie dient bei den ver
schiedenen Perlenarten (gauhar, durr und lu'lu'), die sich in den Schatzkammern 
der persischen Konige befinden. Vor allen verwenden diese Jlethode die 
Bewohner yon Hind. 

Zum Reinigen dienen auch die zu Staub zerriebenen Perlmutterschalen 
($adaj gauhart). 

Bei der Beschreibung der Poliermittel usw. erkennt man, dalb, wic auch 
bei man chen chemischen Verfahren, zu urspriinglich einfachen V orschriften 
und Rezepten immer neue Zusatze gemacht werden, urn bessere Wirkungen 
zu erzielen. 

Zum Anfassen der Perlen dient Seide (ibr'tsam); genannt wird weiche 
(na'im) und rohe (bam). Durchbohrt werden die Perlen mit Silber und merk
wiirdigerweise auch mit Borsten des doch als unrein angesehenen Schweines. 
An diesen werden sie dann zum Trocknen aufgehangt. - Zur Versrhonerung 
tut man sie in das Innere eines geschlachteten Fisches oder laf~t sie von 
schwarzen Hiihnern odeI' Tauben verschlucken. Die Perlen werden dann 
auf Silber gereiht und in Gefaf~en von Bergkristall aufbewahrt. 

Ich stelle noch eine Reihe technischer Angaben aus unserer Hand
schriftzusammen. Von Glasarten werden erwahnt: al 8ulainuln'i, wohl solches, 
das aus einem Ort mit entsprechendem Namen stammt, al $ini aus Siidchina, 
al /ir'auni, das pharaonische, das von den Griechen erfundene al ~akimf" 
das aus dem Iraq, aus Syrien, aus Tyrus. Gefal~e werden aus Glas (zugag) 
und aus Bergkristall (billaw) erwahnt, ferner ein :~'in'i. Dabei wird mitgeteilt, 
daB Flaschen mit Wachs verschlossen werden. 

Bemerkt werden Rei hI' e n aus persischem Rohr (al qa§ab al /ariS'i. 2) 

Von Tin ten wird eine solche der Maler manild at naqqaslm) erwahnt. 
Farbemittel werden aus besonderen Wurzeln gewonnen, diese heiBen Wurzeln 
der Farber ('uruq al $abba[jin); es handelt sich um solche von Farbholzern, 

1) V gl. auch E. WIEDEMANN, Uber das Goldmachen 1md die Ve1'fiilschun9 der Perlen 
na(:h at Gaubal'f, BeitragI' zur Kenntnis des Orients, Munchen, Bd. 5, 1908, S.77. 

2) Dber al qatfab al farist gibt Dozy (Supplement, Bd.2, S.352) nach DIOSKORIDES 
und verschiedenen arabischen Quellen einige Angaben. Das Rohr heigt auch q(ll!ab al 
Faris, Rohr der Perser; das spanische Rohr (andalusI), das Rohr der Bauleute ((II banjan), 
da es beim Bauen Verwendung findet, das Rohr des Grabens (.,i,ad), wohl weil man in ihm 
das Wasser ableitet. - Das Rohr al sijarJ heigt auch al nastiis (= v(l(JT6~); es ist das 
feste; aus ihm macht man Pfeile. Ein anderes Rohr heigt bals (?) (= <p).o()~ usw.); es ist 
das weibliche, cs hat viele Knoten und ist zum Schreiben geeignet (d. h. man macht aus 
ihm Schreibrohre). - Diese Angabl'n mussen Rich auf verschiedf'ne Rohrarten beziehen. 
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von denen den Arabern mehrere bekannt waren; so trag en diesen l'Iamen 
die Wurzeln von Chelidonium majus, al'Urtlq al sufr, ferner sind zu nennen 
'uruq at ~umar (== Fuwwa), d. h. die Wurzeln von Rubia tinctorum. 

Zum Uberziehen von Gegenstanden dienen die verschiedensten Lac k e 
(tala'), die aus Harzen hergestellt werden. Erwahnt wird das Lackieren des 
oberen Teiles der Ringsteine und der Griffe (gabda) oder Messerstiele. 

Ais Arten des Lei me s werden genannt diejenigen des Fisches und 
der Schneckt'o 

III. 

Angaben uber technische Verfahren, und zwar sehr ausfuhrliche, sind 
uns in einer anderen Gothaer Handschrift Nr. 1413 erhalten. 1) Der Titel 
lautet: Die glanzenden Sten!e: Bericht iiber einige Kiinste, deren man in der Wissen
schaft zur Ermittelung bestimmter Zeiten und Stunden ('ilm al mIqat) bedarf, von 
MU~IAMMED B. ABI'L ]JAIR AL IfASANl. Das Werk stammt wohl aus dem Jahre 
1103. In ihm ist von dem Sandarach, dem Reinigen der verschiedenen 
Substanzen, dem Fett, der feinen Verteilung von Gold und Silber, dem 
arabischen Gummi, von Tinten, vom Magnetstein und dem KompaB, dem 
Loten, dem GieBen, dem Leimen usw. die Rede. - Die zum Teil sehr 
verstandige Art der Behandlung geht aus den von mir mitgeteilten Ab
schnitten uber den Kompalb und das Loten uSW. hervor. 

Astronomisch ist nur die Stelle, an der von dem GieBen astronomischer 
Instrumente die Rede i8t. N aturlich finden bei del" Herstellung mancher 
Instrumente auch die Lacke usw. Verwendung. 

Manches Technische findet sich auch in dem Werk (cod. Leid. 1235 
und Brit. Mus., Suppl. 1210;J Zahr albasafin fi 'ilm alma/ria'in (Blumen der 
Garten tiber die Wissenschaft der Taschenspielktinstler, in der Art von 
BELLACHINI) usf. von 'vIu~AMMED H. ABI BEKR AL ZARCHURi, das kurz nach 
1400 verfagt worden sein mu(~, da der Verfasser 1400 oder 1448 in Aleppo 
war.2) Neben manchen mechanischen und Wasserkunststiicken, dem Kom
pa16 usw., werden auch chemische Gegenstande besprochen, so sympathe
tische Tinten, Herstellung von Edelsteinen, Feuerwerkssatzen usw. 

I) E. WIEDEMANl'\, Zur Geschichte des Kompasses, Zschr. filr Physik, Bd. 13, 1923, 
s. 113. E. WIEDEMAl'\N, Obel" Lote, LOten und GieJJen bei den Arabet'n, Zcntralzeitung filr 
Optik und Mechanik, Bd. 44, S. 8.5, 192;~. Eingehende Angaben ilber das Werk finden 
sich in der ersten Arbeit. 

2) E. WIEDEMANl'\, Zur GeRchichte des Kompasses bei den Arabern. Verhandlungen 
der deutschen physikalischen Gesellschaft, Bd.9, 1907, S. 164, ebenda Bd. 11, 1909, S.262. 
Hier sind interessante Nachrichtcn ilLer den Kompal1 mitgeteilt. 



Alcuni capitoli di un «mannale chemicum» greco. 
Con traduzione di 

CARLO ORESTE ZURETTI. 

Del codice Vatir.. gr. 1134, scritto ad Oppido Mamertino (presso Reggio 
Calabria) nel 1376, ho data la descrizione a p. 153 sgg. del volume II del 
Catalogue des mss. alchimiques grecs riportandone anche I'indice, premesso al 
codice, e conservando la grafia dell' amanuense: della copia di esso, cioe 
del codice Neapol. III D 19, nel medesimo volume a p. 231 sgg. danno la 
descrizione E. MARTINI e D. BASSI. Brevissimi cenni di un terzo ms., gia 
Scorialense, perito nel famoso incendio, sono aggiunti in nota a p. 157 e 
p. 192 del gia citato secondo volume. Per il manuale chemicum, che e od 
era contenuto in questi tre mss., siamo in conseguenza ridotti al solo Va
ticano, che designo con la lettera R; riporto tuttavia lezioni del Neapol., che 
designo con la lettera N, sia a riprova che N e stato trascritto da R, sia 
perche Ie lezioni citate possano funzionare come lemmi. Nell' attesa dell' edi
zione, la cui stamp a mi propongo di cominciare all'inizio del prossimo anno 
'27, potra sembrare non inopportuna la pubblicazione di alcuni capitoli 
appartenenti ad una serie speciale, collegati cioe a ps. ARISTOTELE de per
fecto Magi.~terio.l) Un' altra serie di capitoli si collega invece al Trar.iatulus 
Avicennae 2); di altri I'indice designa espressamente l' autore; di altri infine 
non ho rintracciato fonti e corrispondenze; ed e possibile che questa ricerca 
riesca ardua e molti, dato che dei testi alchemistici latini relativamente poco 
e di pubblica ragione. 

L' autore del trattato procede in modo rigorosamente sistematico, al
meno per una notevole sezione del Manuale, che si puo considerare risul
tante di due parti, vale a dire: 

A - trattazione sistematica dei sei corpi 0 metalli 
dei quattro spiriti 
dei lithoi 
degli halata 
degli elea 
degli hy-data 3) ecc. 

I) MAN GET, Bibliotheca chemica curiosa., p. 638 sgg. Cito 10 ps. ARISTOTELE con la 
lettera A: p. es. A 639 2, 25 indica la seeonda colonna della pagina; e l'ultimo numero 
indica la linea. 

2) MAN GET, o. l., I, p. 626 sgg. 
3) La trattazione sulle acque, per usare il termine antico, e copiosissima: oltre aile 

,acque de' singoli metalli, spiriti ecc., delle quali si parla ai singoli luoghi, sistematicamente, 
nella apposita sezione delle acque si espone la preparazione di diciotto acque. 
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fino aI capitolo LXXXVI (i capitoIi LXXXIV - LXXXVI sono pero anch' essi 
aggiuntivi) ; 

B - additamenta, cioe capitoIi desunti da Maistro PRUGREZI 

da LUCIATO 

da ARNALDO DI VILLANOVA 1) 

da autore 0 autori non indicati 
daI conte di Santa Flora (0 Santo 

Flore) 2) 
da autore 0 autori non indicati 

venti capitoli 
- cinquanta capitoli. 

Nel Manuale domina 10 SpInto pratico; che il compilatore di esso vuole 
insegnare i procedimenti, e Ii espone in forma concisa, breve e chiara, 
senza digressioni, senza infiltrazioni di misticismo e senza esaltazione della 
propria arte, senza nemmeno darsi l'aria di rivelarc continuamente grandi 
e misteriosi· segreti (di flU(JT~PtoV e di cosa che sia E"fKpUq)Q<; si parIa di 
rado), contenendo in strettissimi confini Ia parte teorica, Ia quaIe si Iimita 
a breve introduzione generaIe, a brevissime premesse alle singole parti, a 
pochissime parole alrinizio delle singole trattazioni dei corpi, degIi spiriti ecc. 3) 

L' autore procede raecogIiendo da varie parti. Cio risulta dall'indiee 
stesso premesso aI ms.; ed iI proeedimento risulta da tutta r opera ed anehe 
da taIuno dei capitoli, che qui vengono pubbIicati: si d('ve anzi dire essere 
sistematica Ia ricerca di pili di un metodo p('r i singoli procedimenti, il che 
non esclude Ia scdta e la eliminazione fra i materiali onde disponeva. 

Rimettendo necessariamente ad altro Iuogo il discorso sulla composi
zione del Manuale, si pr('senta qui un confronto continuo di alcuni eapitoIi 
nella forma greca e nella forma latina. Ed iI eonfronto puo servire quaIe 
dimostrazione pel' exemplwn; ed e istruttivo, perche di volta in volta run 
testo e pili ampio dell' altro, per quanto nel te8to greco non appaiano, 
sistematicamellte, Ie ridondanze del testo latino; perche il testo Iatino serve 
ad integrare, emendare ed interpretare il testo greco; e talora viceversa. 
Il compilatore del MouuaZe vaticano vuoIe e sa essere breve, e mostra un 
andamento proprio di forma, ed in pili luoghi anche diversa disposizione 
della materia e diversitil della trattazione. CosI, ad esempio, anche rispetto 

I) L'indice ai capp .. LXXXIX e XC rifcrisce due successivi capitoli come TOU f.lufaTpou 
'PEvdpbou Til BiAu NaBu e TOU UiJTOU f.lUfaTpou 'PEvdpbou. 

2) L'indice del Vatic. ha ad" <PAOPE, che dal Neapol. fu letto ~dvTU <PAapE come nel 
catalogo Scorialen8e del DELLA TORRE; il COLVILL scrisse anche Santo Flol"P - yd. p. 157 
nota e p. 192 not. del vol. II' Gatal. cad. alch. gr. Dacche nella seconda parte del Vaticano 
manca la pili parte dei titoli, il nome non compare pili altrovc. Date Ie due grafie del DELLA 
TORRE e del COLVILL, si puo nedcre che ancht~ il ms. Escorialense prespntasse ad" c:pAopE. -
La prima, spontanea integrazioll(' e adVT[ u J come ndv = ndVTu; nel Vatic. si trova pero 
anche ndvTE = ndvToTE; e se <PAoPE pliO corrispondere a Flore ed al genitivo Flo1"ap, e 
nota r esistenza delle famiglie comitali p dei Santo Fiore, e presso Cosenza esiste il mo
nastero di S. Fiore. 

3) Percio il Manuale era per i gilt iniziati. 
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a « Geben l' economia e r ordinr della trattazione e dinrsa, e diven;i sono 
metodi dellr singole operazioni. 1) 

Notevole, per 1'0riginr del testo, e per la grecita di esso, e che spesso 
nel Manuale sotto il greeo si sente, e talora si sente malia, illatino; e sotto 
il latino si sente talora il greeo. Tralasciando per ora altri casi 2), uno, nei 
capitoli pubblicati, attira in modo speciale l' auwzione; ehe a p. 70. 1. 24 
aes in infinitum deriva da base greca, come dimosira XUAKOV alTupov del testo 
greeo: la redazione latina avrva a base, in questo [uogo, un xaAKOv aTrElpOV, 
eon un itacismo non infrequente in mss. alchemistiei e medici. e che non 
sorprenderebbe in R, dove c'e una vera orgia di itacismo.3) 

Rispetto ad esso, mentre nella deserizione del ms. mi ero attenuto a 
sistema rigorosamen te diplomatiro (anche troppo 4), qui, come nell' edizione, 
adotto la grafia eomune: e no to aneora che ho co11oeato fra parentesi co
muni ( ) Ie soluzioni dei eompendi grafici, e fra parentesi quadre Ie lettere 
o Ie parole mancanti net ms. 110 usato poi i segni dei metalli 5) e qualche 
altro segno alchemistieo, perehe ne risulta chiaramente un controllo aHa 
lezione e talora all' emendamente. Per maggiore ehiarezza ne do qui l'elenco: 

/ XpuO'OC;. hAlOC; 1) uopap"fupOC;, AIMp"fupoC;, 
<l ap"fupoc;. O'E}.,~V'l 'EW~C; (anchf' ~) 
d' O'IO'lPOC;, v A Pile; 117 XITpa 
2). - KaO'O'ITEpOC;, ZEUe; f" - h/llO'u 
Q XaAKoC;, 'AcpPoOiT'l II ~~ lThaAa 

lJ /lOAU~OOC;, KpovoC; sf) . - cpuAAa 

Si possono cosl If'ggere eorrentemente i eapitoli ehe seguono senza avere 
eontinuamente tra mano M. BERTHELOT, Call. alchim. gr. I. p. 105 sqq. 

,) Nell'opera di «CEDER» si pro,;cde ordinatamente operazione per operazionc, ed aile 
singole operazioni si tratta successivamente dei singoli metalli; invece nelllfanuale del Vatic. 
la trattazionc procedc sistematicamente metallo per metallo, spirito per spirito ece.; e per 
ogni metallo, spirito ecc. si espongono simmetricamente Ie successive operazioni. 

2) Per un substrato italiano (sensibile anche ne! ilfannale del VatiC.) yd. per esempio 
E. O. V. LIPPMANl'\, Entstehun.rJ u. Ausbr. d. Alchemie, p. 488. 

3) Si affaccia quindi I'ipotesi che iI eompitatore del Manuale, oltre ehe dei testi latini, 
disponesse di testi greei ad essi corrispondcnti: per la s{'zionc ps. Aristoteliea il problema e 
n~eessario ed interessante; perche p. es. XUAKOV iiTtElPOV spiega ae.~ in infinitum, ma non 
Vlceversa per X. urcupOV. 

4) NcI Vutic. si adopera un segno unico per IV fjv uv; volendo us are nella deserizione 
del ms. un segno unieo, e trovandosi nel codice VIIV = vuv, nella deserizione ho fatto 
rieorso quasi eostantemente al solo fj (nleglio sarebbe stato seguirc Ie antiche edizioni ehe 
usavano un unico segno abbastanza simile a due u eonsecutivi): qui nell'apparato, ove si 
riproduea la gratia del IllS., uso U in auv e dopo 0, e negli altri casi ricorro ad fj. 

') Nel manuale I' ordine dei metalli non e quello dello ps. ARISTOTELE, ne qucllo di 
AVICEN~A, 0 BACONE, 0 «CEBER». - Pareeehie volte in R al segno dell metallo (cd a qualche 
altro segno) si premette I'iniziale 0 I'inizio del nome dell'astro ece. P. es. a Q = xah6~ 
'A<ppobiTfj); at )J = E j) per 'Epf!~<;: EV 1/ = EV 1Ail!l = EV ~Ail!l (anche EV I ~ = EV 
f!EP~ = EV ~f!Ep~). 
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I at T~V /JemAAIK~V q>UOW <lAl')&W<;; 
ElTEPTaZ:O/JEVOI, 'Ep/J~<;; bl')AOVOTI 0 
TpHr/JETHrTO<;; Kai XIl/JEU<;; Kai 01 /JET' 
UlJTOV, EE ]) Kai &eiou TEVEO"{}aI 

"q>aO"iv a,lTavm, TOV &" q>l')/Jt Kat T~V 
«, cJ' Kat 2t. Kat Q Kat t>, blaq>EPEIV 
bE. mOm q>aO"iv aAMAwv T~ Te xpei~ 
Kat T4J ~apEi Kat TOI<;; AOITtOI<;; lbiw· 
/JaO"lv bux T~V TOO ]) Kat TOO &eiou, 

10 EE WV TiKTOVTaI, blaq>opav Te Kat 
lTEttJIV. w<;; Tap ODToi q>aO"IV, 0 o?' 
TeVVaTai EE ]) Ka&apoO /JE/JIT/JEVOU 
/JeTa &eiou b1CXUTOO<;;, EpU&pOO, EV 
~ KOIAi~ T~<;; T~<;; O"U/JlTElTl')T/JEVWV 

15 KaAw<;;' biD Kat Aa/JlTpUVeTaI, Kai 
lTe1TlJKVWTaI, Kai ~apo<;; EXEI, Kat Olh' 
UlTO T~v (J~lTeTai our' EV lTupi eu
KOAW<;; KamKaieTai. 

20 ~ bE. « TeVVaTai EE ]) Ka{}apoO 

25 

30 

Kat &eiou AeUKOO blaUTO()<;; Kat 
/JePIKW<;; EpU{}pOO' Kat bla TOOTO 
UlTEpU&pO<;; EO"T1V. 

o cJ' TeVVaTai EE ]) lTl')KTOO 
/Je/JIT/JEVOU &eiLfl KITpivLfl &OAeP4J . 
Kai bla TOOTO T~ 3Ep/J1J /JIKPOV Kat 
blCXTelVOUO"IJ EttJeTai. 

35 6 bE. 2t. TeVVaTai EE ]) bICXUTOO<;; 
/Je/JIT/JEVOU /JeTa &eiou AeuKoO . Kai 
bla TOOTO &Ep/J1:J /JIKP~ AveTai EV 

Aurum generatur ex argento (I) 

vivo claro, misto cum sulphure 
rubeo claro, et in corde terrae 
longo tempore excoquitur calore 
modico. Et quia per longa tempo-
ra calore modico aurum decoctum 
est et ipsius natura clara fuit, ideo 
cohaeserunt partes suae ad in
vicem, quoad solidum, graveque 
fieret: ideo neque sub terra 
putrescit, nec ab igne facile com
buritur. 

Argentum generatur ex argento (2) 

vivo claro, misto cum sulphure 
claro, albo et aliquantulum rubeo, 
et quia parum rubei sulphuris 
affluit, ideo non ad modum aun 
subrufum fuit. 

Ferrum oritur ex argento vivo (4) 

turbido misto cum sulphure citrino 
turbido, et cupro vel aere, diutius 
excoquitur calore modico, unde 
solidius est ipso, et ad virtutem 
ignis tardius aere fluit: quia calore 
modico longo tempore decoquitur, 
ideo constringunt se bene partes, 
nec est laxi corporis ut aes. 

Stannum oritur ex argento vivo (5) 

claro misto cum sulphure albo 
claro, sed tamen parvo tempore 

Yd. ROGERI BACHONIS de Alchemia apud MANGET o. L p. 163; et A 642: numeri dextro 
margini adpicti ordinem metallorum apud ps Aristot. indicant. 

L d"l1{}W~ €TrEpyaZ:O/AEV01, cf. ACHMES, Oneirocr. (ed. DREXL), p. 1 EK TWV TrOll1<1dvTWV 
T~V TOlaoTl1v dKpi~Elav KaT a d A ~ {} E 1 a V. • 

4. a~ R, al1TWV N et in marg. Cf. MORIEN I, 509 2, 18: Hermes vero philosophus et 
alii qui post ipsum fuere Mav R, {}Eiov N. 

6. (hl)aIllEP'lV R, hlalllEpOU<11 N. 7. 1ll~<1~V R, 1ll'l<1iv N. 1 L d/AIJ-'~v R, TrE/AIJ-'IV 

N. ydpo~ R, YEpO~a N, ubi a incertum. 14. <1U/A'Il'ETrUY/AEV(WV) R, <1U/A'Il'E1tUY/AEVOU N. 

16. o~ R, TOO TO N: et l. 17 <1~TrETal R. 20. EE at ]), scilicet €E aip/AoO (= tP/Aov) ]) R. 
22. /AEPIKOiJ R, ~EP1KOO N. 26. EE al ]) R: cf. L 20. 29. ~IJ-'ElTE R, ~1J-''lTat N. 
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OA1l4J XPOV4J' Q{}'EV, Et Err! rrAEOV 
E\jJl']{}fj, Et~ ([ KUAAHJ'TOV /-lETa~A'l{}~
O"ETat. 

6 bE <I llVETat EE D {}OAEpOV Ka! 
~ {}EIOU EpU{}pOV 6/-loV O"UJ.lJ.lEJ.ltlJ.lEVWV· 

Kat bta TOVTO O"KA'lPOTEpOe;; EO"n 6 1/, 
[Kat] KatO/-lEVOe;; Epu(}paIVETat' rrAhv 
xavvov O"w/-lu EO"n, O"UVElTICPEPETat 
lap UT/-lOUe;; nvae;; ubapoue;;, o'invEe;; 

10 OIOV aUTOV avaAuOUO"tV, WO"TE Xahov 
Civ{}oe;; aUTOUe;; KaAoOO"lV. 

15 

6 bE 1) 'fEVVciTat Ez: D rraXEOe;; 
[ Kat {}E10U btaulOOe;; rraXEOe;;] Kat 
/-lETPIW~ EpU(}pOO' Kat bta TOVTO, 

20 oz:oe;; ElTIXEOJ.lEVOV aUTtV, AEUKaivETat' 
wO"aUTWe;; KatOJ.lEVOe;; btaulEO"TEPO~ 

bEIKvuTat bta TO O"U/-lJ.lE/-ltl/-lEVOV aUTtV 
EpU{}pOV Mlov. 

25 

v 'IO"TEOV on EV EKUO"T4J TWV /-lE-
TUnWV, EV ote;; ~b'l Kat Ta hOma 

30 rrpUlJ.laTa, rrUVTa bUVUJ.lEt ~ Kat 
rrpocpavwe;; ou KaTaAaJ.l~UvETat, ana 
J.lETa Thv EJ.lrrpETT~ EUTPElTEtaV avacpal' 
VOVTat' ou xph OUV J.lETa TWV Ai{}wv 
TWV aVEuTpmlO"Twv EPlUZ:W{}at' 6 

35 EUTpElTIO"J.l0e;; lUP EO"nv 0 6A~0e;; TOO 
rrpUlJ.laTOe;;, Kat av rrA'lpwniTWe;; 

decoquitur calore modico: unde 
si diu decoqueretur, in optimum 
argentum transiret. 

Cuprum vel aes construitur ex (3) 

argento vivo turhido et spisso, et 
sulphure turhido ruheo mistis ad 
invicem, et diutius etiam quam 
aurum excoquitur calore maximo: 
ct quia multum est in decoquendo 
combustum, ideo multum ruboris 
obtinet: laxi etiam est corporis 
propter eandem causam, quod 
perpenditur, quia vapor aceti sub
intrat corpus eius, et ipsum colo
rem viridem dissolvit, qui flos aeris 
nuncupatur. 

Plumbum construitur ex ar- (6) 

gento vivo grosso misto eum sul
phurc albo grosso, ct parumper 
rubeo: quod autem ex sulphure 
alho factum sit, percipitur. quia 
aceto adhibito dealbatur. Et quia 
parum sulphuris vis rubeo affuerit, 
declaratur in plumbo cum com
buritur: tunc enim coloris rubei 
ei'ficitur, quod a magistris Serieon 
appellatur. 

Scias etiam quod non con venit 
cum lapidibus non praeparatis 
aliquid operari. Est enim operatio 

T 
4. 'f!]VE R, 'fEvvdTUI X 5. crUVJ.lEJ.ll'fJ.l~VOU R, crUJ.lJ.lEJ.lI'fJ.lEVOU N. 
8. cruvJ.lETacpEpET<lI N. 9. a{}J.lou~ R. wbapov<; RN. 10. WcrT(!]<;) R, WcrTE l\. xa~Kov RN. 

T 

11. au R, almx N. 18. Kai - traXEo<; om. RK 
T T T 

19. (hl)aTou, sci!. (ll1)aTou R. 20. 6Eo<; E'IT1XE0J.lEVOV au R (ubi, sed pcrraro, accus. absol. 
= genet. absol.), 6:ou<; ~IT1XEOJ.lEVOU TaUTa N. 

V. cf. A. 639 1 penult. 1. - 640 2, 61. 

29. Evi (= Evi<; = EV 0\<;) R, EV tV N. 30. 'ltpd'fJ.laTa] J.l~Td~a R, J.lETaUa N; cf. p. 60 
1. 22 TWV J.lETd~~wv Kai TWV aAAwv trpan.tdTwv. 32. ElJ'ltPE'ltEJaV RN. 34. uVEUrrpE'lticrTwv RN. 
36. 'lt~lpECJTdT R et mox 'ltAE1PECJTaT R, 'ltA!]pEcrTaTov bis N. 
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10 

15 

TTpOEUTpmiO"lJ<;;, TTArlPEO"TaTOV Kat TO 
O"UflTTEpaO"/lU EO"TI, Kat d EAaTTovw~, 
~AaTTW/lEVOV. 

6/l0AO'fOU/lEVW~ 'fap oubEv EO"TlV 
20 ETEPOV TO KWA06v T~V TEAEiwO"lV El 

/l~ h T~~ TEAEia~ ETOl/lacria~ TllIV 
/lETUAAWV Kat TllIV anWV TTpa'f/lUTWV 
EVaAEl\jJl~. 

TOO bl: TEAEiou EIJTPETTlO"/lOU TO 
25 EP'fOV OU TTEpt /lOVOV T~V UTTOltWIV 

TlDv mpITTW/laTWV, una Kat TTEpt 
T~V E10"a'fwl~V TlDv EnElTTOVTWV 
KaTa'fivETat. 

30 

35 

ou 'fap bVVaVTaI Ta ~apEa bixa 
T~~ TlDv EAa<ppWV O"U/lTTapaA~\jJEW~ 
Kat O"UVEp'fEia~, Kat TO E/lTTaAIV oubl: 

40 Ta {}EP/la bixa TWV \jJuXPwv, olov 
TWV tl']PWV, Kat TO E/lTTaAIV, UKpa
TW{}~Val. 

thesaurus rei et hospitium eom
plementi. Si ergo completa et 
perfecta praecesserit operatio, per
fectum et completum aderit com
plementum: et si diminuta, dimi
n utum. Et quantum decrescit 
perfeetionis in praeparatione, tan
tum expectetur diminutionis in 
operiH projectione. Praeeedit au
tern operationem perfectae opera
tionis q uaedam rerum purificatio, 
quae a quibusdam mundificatio, 
et a quibusdam administratio, a 
quibusdam rectificatio, a quibus
dam ablutio, et a quihusdam se
paratio nuncupatur. Ipsa enim 
puriores rerum partes disgregat ab 
imp uris, ut gravioribus abieetis 
partiiJus, cum leviorihus opus 
cOlllpIeatur. Et hoe dedit Hermes 
intelligl'rl' in suo secreto, quod de 
hoc opere composuit, dicens: Sl'
parabis terram ab igne, et subtile 
a spisso. Scias hoc quia magnum 
etc. Scias quoque, quod perfectal' 
pral'parationis negocium non solum 
contra superfluorum rl'motionem, 
verum etiam contra deficientium 
adjectionem versatur, secundum 
quod in quodam opere meo ha
betur quod Lumen luminum in
scribitur. In eo namquc inter 
caetera, quae de huius magisterii 
subtilitate reservavi, dilueide dixi, 
quod perfeete praeparare est super
flua demere, et defieentia supplere, 
quia non possunt gravia nisi cum 
leviulll superius, nee gravia nisi 
cum gravium inferius consortio 
detrudi: nee posset ealidum nisi 
frigidi, nee frigidum nisi ealidi: 
nee humidum nisi 5ieci, nee siceum 
nisi humidi: nec durum nisi lllolli". 

2. - 3. EAUTOVO~ E1AUTO/-IEVOV H, EAUTTOVO~ EAllTTO/-IEVOV 1\. 
23. EvdAt1jJl~ R, aVdAT]1jJt~ et in margo EvdAEt1jJl~ N. 26. 1tEP1TTW/-IdTWV] 1tEATO/-ldT(6v) 

R, 1tEATW/-IdTWV :'Ii: cf. superflua dem('l'c A 639 2, 26. 
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OTaV bE uAMAOI<;; ElllTPurW<;; ava
~i'fvUVTat, 'fivETaI EE Ulhwv oUO"la 

5 EVKpaTOIO, ~V ou bUVaTat TO mJp Tfj 
bUVU~EI aUTOU KaTabarrav~O"at, OUbE 
~ 'f~ Tfj O"arrpOn]T1 aUT~1O EAaTTWO"at, 
OUbE TOU ubaTO<;; ~ VOTtlO O"~Wat, 
OUbE TOO &EpOIO ~ EVEp'fE.la &OAWO"at. 

10 

15 

20 

25 

OUKOUV TEAEla O"W~UTWV Kat rrVEU-
30 ~UTWV ETOI~aO"la EO"TtV ~ TE TWV 

rrEplTTWV EEwO"\IO Kat ~ TWV EAAE.I· 
rroVTWV rrEpmolllO"tlO, ~T11O EV Tfj 
'fu~va<riq. TWV TETTUPWV O"TOIXEiwv (?) 
rrEpITEAElTat. Kat rrpulTll ~EV EO"T1V 

35 aUTWV ~ EllO rrupolO q>UO"lV ~ETa'fW'f~, 
~T11O 'fiVETat blu T~IO T1TavwO"EwlO· 
bEuTEpa ~ EllO ubwp aUTwv UVUAUO"\IO· 
TpiTT] bE EO"nv ~ EllO &Epa aUTwv 
EAaq>pOTT]IO, ~T1<;; 'fIVETat blu T~IO TOU 

40 a~~IKOIO KaTa~Uo"EWIO. TETUPTT] bE 
EO"T1V ~ EllO 'f~V UlJTWV O"uvB-EO"IIO, 
EITOUV bt' EAaq>poO rrupolO O"u~rrllEtlO. 
Kat aUTT] EO"TtV l] TEAEIa aUTWV 
ETOI~a<rla, Kat TOUTO bT]AWV 6 'Ep~~10 

nec molle nisi duri adjunctionc 
aliquo modo temperari vel prae
parari. Cum vero alternatim 
congrue desponsantur, generatur 
ex eis substantia temperata, quam 
non potest ignis violentia superare, 
nec terrae faeculentia vitiare, nec 
aquae limositas condensare, nec 
contractus omnes abumbrare. Et 
Hermes huius doctrinae princeps 
in fine sui praenominati secreti, 
volens quomodo, et cx quibus 
lapis, quem praedixerat omnem 
rem subtilem vincere, et omnem 
rem solidam penetrare, compositus 
esset, ostendere, hoc idem insinuat 
cum dixit: Sicut hic mundus crea
tus est, ita lapis, quem dixi, est 
creatus, id est factus: hoc est, sicut 
hic mundus sensilis ex gravibus et 
levibus, mollibus et duris, calidis 
ct frigidis, humidis et siccis inter 
se invicem a natura concordiae 
pace ligatis perpetuo, est effectus, 
ita et lapis quem praedixi omnem 
rem subtilem, et omnem rem so
lidam penetrare, et eisdem in id
ipsum, per philosophiam vero ex 
amicabili foederatis super ignem 
perpetuo est creatus. Scias hoc: 
P('rfecta vero corporum et spiri
tuum praeparatio per superflui 
remotionem et absentis additio
nem, exercitio quatuor regiminum 
adimpletur: Primum eorum est ad 
naturam ignis reductio: secundum 
est in aqua resolutio: tertium est 
in aere levigatio: quartum est ad 
terram compressio. Primum fit 
calcinando, secundum solvendo, 
tertium per alembicum destillando, 
quartum vero igne leni coagulando, 
vel congelando. Et hoc est eorum 
integra praeparatio, et hoc innuit 

T WV 

61 

x 
33. CJTi R, CJtotxEiwv N: at d. p. 63. I. 1:t atlw!Jdtwv. 37. au R, aUTou N. 

44. (bt)"wv R, bIE"WV N. 
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qnlOW' «AVETaI f..\ET<1 f..\ETaAT]~ f..\E{}Qhou, 
aVEPXETat TrpUhOV ~ l~ El~ oupav6v, 
Kat TraAIV KaTEPXETaI El~ T~V l~V.» 
TOUTO lap hT]AOl T~V TWV ElpT]f..\EVWV 

5 O"Wf..\(XTWV TITaVW(Y1V Kat T~V TWV 
TrVEUf..\aTWV ava~aow (aUTT] lap EO"T1V 
~ aUTwv T1TavwO"I~), 

10 

15 

20 

25 

Kai T~V hla KT]PWo"EW~ Kat hla 
O"TaMEEw~ El~ T~V TrPWTT]V aUTWV 
lEWhT] <pVO"IV avaKUf..\ljJlV Kat avaO"Ta-

00 O"IV, nv Kat ava~aO"lv ~lOUV ~EATiwO"IV 
av{}pWTrOI OVOf..\az:ouO"IV. 

35 

40 

45 

Hermes in suo secreto praenomi
nato, cum dixit: Suaviter cum 
magno ingenio ascendit a terra in 
caelum, et iterum descendit in 
terram: per haec enim dedit in
telligere, corporum calcinationem, 
et spirituum cum sublimatione 
fixionem: quia hoc est calcinatio. 
Et solutionem ostendere volens, 
ait: Nutrix est eius terra, id est 
inhumatio nutrix eius et revivi
fatrix est: per ipsam enim res, 
quae fuerant prius cum calcina
tione mortificatae, nutriuntur et 
revivificantur, cum in liquorem in 
mundatione rediguntur. Item, ut 
ostenderet destillationem per alem
bicum ait: Portavit illud ventus in 
ventre suo: cum enim aqua per 
alembicum destillatur, tunc prius 
per ventum, id est, fumum in aere 
levigatur, et ab inferiori parte 
vasis ad alembici vertic em depor
tatur, licet propter conclusionem 
iterum in aquam revertatur. Hanc 
enim destillationem quidam in 
rebus liquorosis loco sublimationis 
habuerunt, et ipsam sublimationum 
nomine vocaverunt. Item ut 
ostenderet coagulationem, in qua 
vis eius integra est, si versa fuerit 
in terram, id est ad fixionem, ut 
ostenderet generaliter quidquid per 
partes prius expresserat, dixit: Et 
recipiet vim superiorem et in
feriorem, id est naturam superio
rum et inferiorum elementorum: 
quia licet a levioribus exordium 
sortiatur, debet tamen in gravia 
terminari, ad hoc ut super ignem 
perpetuam habeat perseverantiam. 
Hic enim loquens de praeparatione 
unius illorum tantum, quae ad 
componendum lapidem requirit, 
exemplificando de uno, ut brevis. 

2. 1Tpch(ov) ~ r~ R, 1TPO~ TTJV ri]v rt in margo a1To Ti]~ yi]~ N. 
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TaOTa E10"lV Ta El~ O"UV{}EO"lV TOO 

T~~ <PIAoO"o<pia~ Ai{}OU ~llTOU/JEVa, 
Kal OUTO~ EO"T1V 0 TEAEIO~ mhwv 

Ii E\hpETrlO"/JO~, OTaV O"Tpa<pfj El~ T~V 
Kat El~ TO KaTabEXEO"{}al rrup Kat 
aVaAUO'lV bixa KarrvoO' rOTE Tap 
VIKWO"IV rrav rrpaT/Ja AETrTOV, Kal rrav 
rrpaT/Ja O"TEPEOV bIEPXOVTal. 

10 aAA' IO"{}\ OTt bla TO /J~KO~ Kal Tijv 
bUO"XEPEtaV T~~ aKEpafa~ EtOl/JaO"ia~ 
T1VE~ rrapEAlTIOV EV TWV TETT<XPWV 
aEIW/JaTWV, T1VE~ bE bUo, T1VE~ bE 
Tpia, Kat /JETa EVO~ /JOVOU El~ EPTa-

15 O"iav O"uvll{}EO"TEpov rrpo~EO"av. T1VE~ 

Tap T1TavoOvTE~ /Jovov O"UVTll}EaO"IV, 
Kat T1VE~ T1TaVOOO"IV Kat AUOUO"IV Kat 
O"UVTI{}EaO"IV, Kat EV TO'i~ AOlTI01~ oO"au
TW~. Kat 10"l}1 OTI TWV TOIOUTWV 

20 rrpaT/JaTWV rroAAo'i~ TporrOl~ rrpoEAll
M{}El O"UVl}EO"I~ bla<popw~ urro TWV 
<PIAOO"O<pWV rrOlKIA{}E1O"a, /JETa rrupo~ 
~ /JETel AUo"EW~ aVEU rrupo~ ~ /JE{}' 
EKaTEpou aUTWV. Kat TWV /JETel 

25 rrupo~ EPTa~O/JEVWV blTIA~ T1~ ~V fJ 
rrp60bo~. 

30 

EVIOI /JEv Tap EAa/J~avov /J6vov Ta 
Elpll/JEva tPKOVO/..lll/JEva /..IETel ~ 
~WVTO~, Kat O"UVETPI~OV 100xupw~, Kat 

35 aVE~i~a~ov arro TOO AETrTOO TO rraxo~ 
aEI Evava/JITvuVTE~ TO ava~a'ivov 
/JETel TOO EvarrO/JEivavTo~ K(lrW, EW~ 
OU TO OAOV KaTW EvarrE/JEVEV, Kat 

T 

fieret, in unoquoque singulorum 
praeparationem integram denotat, 
quia tunc est eorum peracta prae
paratio, cum versa sunt in terram, 
id est, ad fixionem super ignem, 
et fusionem faciunt sine fumiga
tione: et tunc vincent omnem rem 
subtilem, et omnem rem solidam 
penetrabunt. Scias hoc, etc. 

Scias praeterea quod propter 
difficultatem et longitudinem in
tegrae praeparationis quidam in 
agendo omittunt unum quatuol' 
praedictorum regiminum, quidam 
duo, quid am tria: et cum uno 
tan tum procedunt ad componen
dum: quia quidam calcinant et 
solvunt et componunt et ita de 
reliquis. 

Unde scias, quod praedictorum 
multiplices manaverunt compo
sitiones secundum varios diverso
rumque Philosophorum processus, 
tum cum igne, tam cum solutione, 
tum cum utroque. Quidam enim 
dixerunt, quod praedictorum non 
potest fieri totalis et perfecta com
mistio, nisi cum igne: et quidam, 
quod non nisi cum utroque. 
lllorum autem qui cum solo igne 
operabantur, duplex erat processus. 

Quidam enim accipiebant prae
dicta tan tum separata et confere
bant in unum fortiter, et sublima
bant subtile a spisso, semper re
ducendo id quod erat superius 
super id quod erat inferius, donee 
totum inferius remaneret, et in 

63 

4. ou (~aTlv) 0 TE\UO~ R, TOlho EaTlv 6 TE~elO~. 7. uvu~ii')v R, dvd~ualv N 
T 

(UVMUEIV in R semel vel bis dVU~UO/-lal). 13. dEuw/-lihwv R. 16. TITUVOUV R, TlTa-
e~ 

VOUVTal N. 19. Kai lalh] (Kal) etalh, ft, Kui EI~ ,'}EOIV N. 
~V 

20. 1f6~eITp61fOI~ R, 1fO~UTp01fO~ N. 23. /-Ie,'}eTEpou UUTYlV R, /-Ie,'}' ETEPOU aUTwv N •. 

32. ~VI01] Evi R, Evi N: et p. 64 I. 6. 33. Kui ~ RN. 
IJITVUOVTE~ N. 37 - 38. ~w~ ou] w~ poiJ~ R, w~ pou~ N. 

a T 
36. aEl EVIJITVUV R, ei bE Eva 
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cpuaw [~l\aJ T~V TOU TTUpO~ DUval-ltV 
OIE~aIVE, Kai EAE-fOV OT! TOIOUTlV 

5 Tpomv 'fiVETaI Eil.EEip n'.AEIOV El~ 

EpU&pOV Kai il.EUKOV. EVIOI OE Ta 
TTPOElpl1)..1EVa TTVEU)..IaTa )..lETa ava-
~1~ao"Tl1piou K(l.TW&EV ETTOiouv. EI&' 
OlITW O"UVE[EU'j"VUOV mha T01~ O"W-

10 )..IaO"IV, Kai EE aUTWV ETTOiouv EV 

O"W)..Ia )..lETa KaTOX~~ Kai avail.UO"EW~, 
Kai Eil.E'fOV OT! TOOTO EO"T!V Eil.EEip 
O"TEPEOV EV TTUPi. Kai aUTai E10"Iv 
al oooi TWV )..lETa TTUpO~ LlOVOU 

15 EP'fa[O)..lEVWV· TWV OE )..lETa avail.UO"EW~ 

oixa TTUpO<;; EP'fa[O)..lEVWV olTTh ~V h 
EcpOOO<;;. EVIOI )..lEV 'fap EKaO"Tov T!VV 
TTpa'f)..laTWV Ka&' EauTov avEil.uov El<;; 
VOwp, Kai EK TWV UMTWV aUTWV 

20 !O"oO"Tli&)..IW<;; O"uvETi&ouv ava)..ll'j"Vuv

W;;. Kai Ei<;; Ai&ou<;; O"UVETT~'fVUOV, Kai 
EAE-rOV OT! E()"Tiv EAEEip TEil.E\OV· ETEPOI 

oE EM)..I~avov Ta Eipl1)..1EVa TTETTil.U)..IEVa 
Kat TET!TaVW)..IEVa, Kat mivTa O)..lOU 

25 (JUVETi&ouv, Kat EAUOV, Kai ETI~'fVUOV. 
EAUOV OE TaUTa E!<;; VOwp il.UO"IV T!Va 
01' a)..l~IKO<;; KaTaO"Tail.aEaVTE<;;, Kai 
EAE'fOV OT! mho EO"T! TEil.Eiw(Jl~ T~<;; 
aUTWV Otau'fEla<;; Kat il.a)..lTTpOTI1TO<;; 

30 Kai ~acp~<;; Kai OlaKpiO"EW<;; Kat EVW

o"EW<;;' EE~pXETO 'fap EKE'l&EV vowp 
Otau'fEO"TaTov, 0 )..lETa TaUTa ETTI 
il.i&ov )..IIKPOV O"UVETT~'fVUOV, Kai aUTO 
EAE'j"OV ElVa! ail.l1&E(JTaTOV Eil.EEip. 

35 TWV OE )..IE&' E.KaTEpOU EP'fa[O)..lEVWV, 

~'fOUV )..lETa TIUpO~ Kai avaAUO"EW<;;, 
ETTTaTTAOU<;; ~V h ECPOOO<;; EVIOI )..lEV 
'fap EAUOV 0)..100 Ta TE O"W)..IaTa Kat 
Ta TIVEU)..IaTa TET!TaVW)..IEVa, ELTU )..lET' 

~pissi naturam per 19ms officium 
transmeaoat. 

Et dicehant. quod hoc modo 
fiehat elixir firmum super ignern 
apud Arahcs. Quidam Yt'ro spi
ritus praelibatos cum sublimatione 
figebanL et pOt-itea sociabant cos 
corpori bus calcinati~ vel ahlutis,. 
et ex eis unum corpus cum fusione 
faciebant: ct diccbant quod erat 
elixir firTllllm super ignem. 

Et sunt viae illorum, qui cum 
solo igne operabantnr. Illol'Um 
vero, ([ui cum solutione tantum 
operabantur, duplex erat via: 
Quidam enim unumquodque prae
dictoJ'lnll separatorulll per se sol
vcbant. et eorum aquas secundum 
iURta pondera permisccbant et 
congelabant in lapidem, et dice
hant, quod hoc erat perfectullI 
elexir. 

Alii ,'ero huius sectae philosophi 
accipiehant praedicta ablllta, e1 
componebant omnia sim ul et sol
vehant insiTlluL ct postea coagu
labant. V crumtamen quidal1l, 
solutiollt' facta, aquas solutaruill 
destillabant per alembicum, di
centcs,. quod hoc erat comple
mentum claritatis ipsorum et 
splcndoris. et tincturae ex aggrc
gato pronniebant inde. Nam aqua 
clarissima quam postea in aquam 
coagulabant, dicebant quod illud 
nat verissimum elexir. Illorum 
Yero, qui el1m utroque proc('de
hant sextuplex erat semita: 

T 

:3. (:>lU OIIl. RN. 9. O"uvEZ:euvov R. O"UVEZ:EU'fV0V. 12. on ou R. 17. EKUO"TOV, sed v 
ou 

infertulll, R. EKdO"TI!, l\. 
28. UUTO It UUT~ N. 

OU 

18. EauTlbv R, EaI/T() 1\i. 
29. UUT( ov) R.. UUTf]~ l\. 

20. EIO"WO"Td{}flOU~ R, LO"OO"Td{}uou, l\. 
31. EKIO"E R. EKEWEV N. 33. Ai{}ou 

fllKPWV R. U{}ou fllKpOV 1\. ;1.5. flE{}EOUKUTEPOU, ubi post {}c puncti, SUPPOSIt!S ou dele tum 

est, R, flE&6/)lj.! N. EPTUZ:wflEVWV It 'KUTEPTUZ:OflEVWV N. :n. ETrTa'lTAiTOU R. ETrTUTrAUTOU 
T 

N. EVI H. EVI N. 38. QUOU TU H. OflOU TE TU ~. 
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avaSa(JEW<;; KaTOxa ElTOiouv' ETEPOI 
bE EAUOV TeX (JWf.laTa TETlTaVWf.lEVa, 
ElTa ElTESaAOV Ta lTVEUflaTa ava
SISa(JflEva, ElTa, W<; ECPllflEV, auv-

5 m~TVUOV. TlVE<; bE EAUOV Ta lTVEU
flaT a avaSISa(JflEva, Kat ol'ITW ElTESa
AOV Ta (JWflaTa TlTaVWflEva. aAAOI 
UllTOV TOV xauvov EAEElP, aAAOI bE 
Thavov f.lETa nuv (JWfl(hwv EAUOV. 

10 Kat f.lETa T~<;; UrpOTllTO<; aUTWV 
ElTOTtZ:OV {}E10V Kat ap(JEVIKOV ava
SISa(JflEvov, Kat mXVTa EAUOV Kat 
(Juvmv~Tuov, Kat EAETOV on TOUTO 
E(Jn TEAElOV. TlVE<; bE flETa TOU {}EIOU 

15 Kat ap(JEVIKOU lluTpmtcrflEvou ETPE
cpov Ta (JUlflUTa TEAEla t(JO(JTa{}fla 
avaSISuloVTE<;;, ElTa EAUOV, Kat OUTW 
ETI{}OUV bmAu(JlOv UllTOI<;; '!J Z:WVTa 
T]llTpml(JflEvOV, Kat lTUAIV aVEAUOV 

20 Kat ElT~TVUOV, Kat EAETOV OTl TOUTO 
E(JTlV EAEEip KUAAI(JTOV Kat TEAEIOV. 

25 

30 

ETEpol bE EAETOV OTt aAT]{}E(JTaTOV 
EAEEtp EK TWV TETTUpWV Of.\OTEVWv 

35 lTVEUflUTWV OCPEIAEI (JUTKE1(J{}at, El bE 
f.I~, cp{}EiPETat TO Ep,,(OV. aAAOI hl&ouv 
aUTO EK TWV TETTUpWV lTVEUflUTWV. 
ihouv D, {}EIOU, ap(JEVIKOU Kat UAO<; 
aflflWVlaKou, TOU ]) bT]AOVOTl bl' 

40 avaSU(JEW<;; KaTOXOU "(IVOflEVOU, Kat 
OUTW TOl<;; (Jwf.la(Jlv TtTaVWflEVOI<;; 
fll'fVUflEVOU Kat TOU aflflWVlaKou UAO<;; 

8. UUTOV TOV R. 
T 

UllTl)V TOV N. 
TWV crW/.IdTWV N. 

Quidarn enim solvebant corpora 
calcinata, et inde irnbibebant 
spiritus sublirnatos, et in de irnbi
hehant corpora calcinata. Sed 
tamen hoc debilius est primo. 

Quidam autem cihabant argen
tum vivum cum corporibus, et 
solvehant, et ex huius aqua im
bibehant sulphur et arsenicum 
sublimatum, et iterum solvebant 
to tum hoc, et congclahant, et di
cebant quod hoc erat elexir per
fectum. Quidarn vero cum sul
phure et arsenico separatis ciba
hant corpora sublimanda curn 
pondere sui, et postea solvehant 
et potabant inde duplum argenti 
vivi separati, et iterum solvebant 
et congelabant, et dicebant, quod 
hoc erat elexir rectum et bonum. 
Quidam vero cum corporibus ci
hatis cum sulphure et arsenico. 
ut dictum est, cihahant argentum 
vivam, et coagulahant, et dicebant. 
quod hoc erat rectum et bonum 
elexir. Quidam autem dicentes 
vere verissimum elexir ex quatuor 
rebus debere constare ejusdem 
generis, non diversis. et non ex 
plurihus nee paueiorihus, quia tunc 
corrumperetur corpus, compone
bant elixir ex quatuor spiritibus 
principalibus, scilicet argento vivo. 
sulphurc, arsenico, et sale armo
niaco: tarnen quod argentum vi-

T T 
9. TiTavOV /.IE lJV O"lU/.IUT(Ov) R. TlTaVW/.IEVWV 

16. wocrnx{}/.Iou R, lcrocrTu{}/.Iu N. 35. rrvEu/.IdTWV recte, non rrpUr/.ldTWV. 41. tETI-

TaVO/.lEVU /JUrVi/.lEVOl R. TET1TUVW/.IEVU /JlrVU/JEVOI N. 
Lippmann-Festschrift. 5 
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rrpOllUTpETrl<i)..lEVOU, AEAU)..IEVOU Kat 
KaTa<iTaAa'f)..lEVOU· Kat rrpWTOV )..lEV 
KaTEO'T<lA<lO"O"OV TOU a)..l)..lWVIUKOU UAOC;; 
bla TOU a)..l~lKOC;;, Ehu TOV )), Kat 

5 O)..lOU <iUVETr~'fVUOV, Kat EAE'fOV OTl 
TOUTO EO"TlV EAEEtp aAll{}EO"TaTOV Kat 

)..I<lPll<iia Kat Ai{}oc;; ou A\{}OC;; Kat 
O"W)..IU rrVEU)..IaTlKOV KUt rrVEU)..IU O"w

)..IaTlKOV Kat TO rrapaKUTEXOV rrav 

101TTllVOV, WO"TE )..I~ <pEU'fEIV, Kat Z:U)..Ill 
Kat ~u<p~ ~' EAEEtp, Kat }) bUTlKOC;;' 
Kat TOUTO EO"TlV TO {}avaTOUV K<lt 
Z:WO'fOVoOv KUt TWV rrpa'fwiTwv, 0 
» 0 rrETIll'fWC;; KUt TO rrpWTov )..IETaAAOV 

15 TaVTllC;; T~XVllC;;. 

20 )..lETa TaUTa bE aVEAuov <lUTaV )..lETa 

ubuToc;; UAOC;; a)..l)..lWVtaKOU tfJKOVO)..lll
,..EVOU KUTOXOU, Kat ErrOTlZ:OV /-lET' 
<lUTOU TOUTOV TOV » TOV aV<l~l~U<i
,..EVOV Kat TO {}ElOV KU! TO ap<iEVIKOV 

25 rrpOllUTpETIl<i,..Evu, Kat EAUOV, Kat 
KaTEO'TUAaO"O"ov aUTa 0IlOU, Kat 

O"UVETr~'fVUOV aUTa UO"TUTl,l KllPWO"E!, 
Kat E{}Epumuov, Kat EAE'fOV OTl TOUTO 

E<iTlV aAll{}E<iTaTOV EAEEip. Erw bE 
30 UO"TaTOC;; AE.'fW OTl orrEp av TWV 

aVa'fE'fpa/J,..Evwv O"W)..IUTWV Kat rrVEU
,..UTWV EUTPETI!O")..IEVWV TEAEiwC;; EUTPE
TIlO"{}fj, AEUKOV Kat EpU{}pOV EO"TlV 
EAEEtp Ka{}' EaUTOV )..IOVOV. KaV 'fOUV 

35 rrAElOUC;; EIO"tV ETl TWV rrpOEIPll,..EVWV 
Tporrwv TWV EIC; O"UV{}EO'IV EAEEtp arro' 
TEIVO)..lEVWV TE Kat arrOKUKAW/JEVWV, 
aAA' ODV 01 rrpOEIPll,..EVOl ErraIVETW
TEpOl Kat aAll{}E<iTEpoi Elm. 

40 

vum prius sublimando figebant, 
ct postea solvebant ipsum cum 
sale armoniaco praeparato, disso
luto et destillato per alembicum: 
ct tunc argentum vivum sic dis
solutum destillabant per alcmbi
cum, et post ipsum coagulabant, 
et diccbant quod ipsum sic prae
paratum, est vera hujus artis 
medicina, et lapis non lapis, et 
corpus spirituale, et spirituale cor
pOl'eum, et id quod retinet omne 
volatite a fuga, et fermcntum, et 
tinctura duorum elixirium, et ar
gcntum vivum accidentale, quod 
praetulit sc auro, ct vincit ipsum, 
et illud quoque occidit et vivere 
fa cit, et verum argentum vivum 
coagulatum, et pater omnium 
mirabilium hujus magisterii. Post
quam vero ipsum coagulaverant, 
ut dictum est, ipsum cum aqua 
salis armoniaci praeparati et fixi 
iterum solvebant, et inde imbibe
bant argentum vivum sublimatum, 
et sulphur ct arsenicum praepa
rata, et tunc solvebant omnia 
simul, et post destillabant, et co
agulabant, et haec coagulatione 
ultima cerabant, et dicebant, quod 
hoc erat vcre verissimum elexir: 
ego autem novi vcrissime: quod 
quodlibet praedictorum corporum 
ct spirituum, si perfecta praepa
ratione fuerit praeparatum, album 
et rubeum est elixir per se solum. 
Scias hoc, etc. 

Licet autem quamplures fuerint 
adhuc modi ex praedictis corpo
ribus et spiritibus elixir compo
nendi, et obscurissimis verbis 

13. n:pa'f~d rwv, exspectes {}au~drwv si m ira b iii u m ps. Aristotelis confers. 
23. TOV om. RN antI' )) T(OV) ava in extrema I. et in exrtema p. R, Tdva N. 

T 

27. EHJTih~ n, laa T~ N. :~O. o.v Tluv] UVW R, dVWTdTW N. 32. TEAIOV R, TO .. EIOV N. 
:37. an:6Tlv6~(EVWV) T€ (KUI) (maKlKAo~(EVWV) R, an:OllTavOf.lEvoV TE Kat aTTOKuKAW~EVOV 
N: dubius haeres in w, etsi perraro huiusmodi contraction('s in R occurrerc videntur. 
:~8. aAAOI oliV 01 H. aHOl ouv 0\ 1\. 
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5 

O"u ovv rrpO~UIVE o'iLfJ UV TporrLfJ 
~OUh1J nDv rrpOElprll.l~VwV rrpoxpw
/lEVOe;, Kat Eie; ETEpOUe; TporrOUe; ~ O"~ 
buivOIa /l~ EKKhIWiTW, on El KaTa 

10 TOUe; Elp'1/lEvouc; TporroUe; EPlUO"EI TO 
EPlOV, 0 ~PtW, KahWe; TEhEIWo"EIe;. 

vr"15 AUT'1 bE EO"T1 rrpoKu&apO"Ie; 0". 
ha~wv cpuhha 61' O"UV&Ee; mha EtEha/l
vIO"/lEVa, Ewe; ou EX1Je; /lETa TOU t'1piou 
TOUTOU ahoc; KOIVOU rrp0'1UTpE7TlO"/lEVOU 
/lEP'1 bUo ~ Tpia Kat hi&WV rrahatWv 

20 EpU&pWV EV TOle; ~ueOIC; (?) TWV rro
Ta/lWV EUPIO"KO/lEVWV ~ Tile; &aMO"-
0"'1e;, 0 Kat KPEITTOV EO"T1, /lEpOe; Ev. 
hEiWO"OV KahWe;, Kat KOO"Kiv\<JOV 
KOO"KIVLfJ hElTTtV, Kat crUV&Ee; aUTO 

;'5 /lETa TOU c/ EV /lEO"LfJ CPOUPVEhOU Errt 
Tpirroboe;. Kat EaO"ov mho E/l~pabuvat 
~/lEpOVUKTIOV, Kat rrMpwO"ov TOV 
CPOUPVEhOV Et av&puKwV alTTOVTWV, 
Kat ehav EhaTToviO"wO"IV ot aV&paKEe;, 

30 rrpOo"&Ee; ETEpOUe;' ou t\lUxpaV&EVTOC;, 
aVOltOV TO xwviov, Kai EUp~O"EIe; TOV 
61' KEKa&ap/lEVOV. /lEnl TOUTO bE. 
T1TUVWO"OV mhov. 

XVI,,35 KaB-aipETul bE. (; d' Kat (; Q 
OUTW. M~E ahOe; a/l/lWVlaKOU, ~O
paXiou, oMe; ViTPOU, CXTpa/lEVTOu/l. 
O"TuTTT'1piae; O"x10"Tile;, EK TTUVTWV ava 
6niav, Kai O"UVTPlt\lOV, Kat ETTiXEE 

8. - 9. i] (1)1) btavia R, ~ bE bldvola N. 

Hermetis a diversis Philosophis 
enucleatis scripti, laudabiliores 
tam en et eos, qui veraciores exi
stunt, secundum hujus rei pro
prium eventum semper cum Dei 
auxilio sum secutus. Itaque tu fili 
carissime operare secundum quem 
volueris praedictorum sex modo
rum, neque ad alios tua declinet 
intentio: quia si secundum ipsos 
fueris operatus, inceptum opus cum 
Dei auxilio fine concludes congruo, 
et exinde laboris mercedem reci
pIes. 

Auri separafio. Fac de eo la
minas ad modum tuae unguis, et 
eas cementa cum hoc pulvere: 
Rccipe salis communis separati 
partes duas, 

lateris antiqui in ripis 
fluviorum, vel in littore maris 
reperti, quod melius est, partem 
unanl, 

tere optime et cribretur per 
setaceum spissum: tunc laminas 
dictas sic cementatas fac morari 
in medio athanor super tripodem 
per diem et noctem unam, et 
implendo athanor, id est furnellum 
carbonibus vi vis, et quum minu
untur addendo semper de ali is, 
tunc igne remoto et infrigidato 
aperi crucibulum, et invenies au
rum optime separatum. 

Ferri et aeris separatio. Laminas 
cujuscunque eorum volueris igni
tas extingue in aqua hac. R. salis 
armoniaci, baurac, nitri, atramenti, 
aluminis iameni ommum una 

15. fortasse EaT!~, si in R (EaTl) = EaTil = EaT!~. 16. Q <f RN, confusis signis similli
mis ~ et Q. EEEAavW~Eva R, EEE~aXla~€Va N. 20. ~ueoi~ (= ~avitati~us, profunditatibus ?), 
incert.issimum Ti]~ TE .. oi~, ubi mccrtum ~11 vel Kl1 vel l1V scnptum SIt, R, Toi~ aTEvoi~ N; 
expectes al'f\(J.Aoi~ vel simile quid. 

XVI, 1 Hoc caput duabus partibus constat A et B; sed ordo est AB in R, et BA in 
(ls.Aristot. Vd.A6441, 6sqq. 

5* 
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TOUTOI~ oEo~ OIVOU AEUKOU 117 f" Kat 
{}E~ EV ~Atl!J ~ftEpa~ rrEVTE UVUTa
pa<J<Jwv aEt, EW~ 013 Au3~ ~ EV a1JTtV 
. . . .. . Kat o<JOV rrAEOV ~paMVEI, 

5 KPEITTOV E<Jn. 

ElTa M~E Il, ola {}EA~<JE\(;, 11 a 
11 0, Kat rrupw<Ja~ alJT(l <J~E<JOV EV 

10 TOUTl!J TtV uban, Kat Ka{}ap{}~<JOVTal. 

LXXI,ll T 0 aAa~ TOO oupOU TWV 

15 

20 

rraiOwv l'tVETal OUTW. MSE ODPOV 
rratbwv OWOEKa ETWV, 

Kat cpuAaEov ~ftEpa~ Emu. 

Kat 
EllJfl<JOV, EW~ 013 TO TETapTOV EKba
rraVI']l}~. ElTa EEacpPI<JOV, Kat {}E~ 
ftETCl TOU &'nEIOU UEAIVOU El~ ~AlOV, 

25 ~ E\lII']<JOV KaAW~ Errt rrupoc;' Kat 
rral'~<JETm w~ aAa~. 

LXXV., ElJTPEiTI<Jl~ /lal'vI'] <J(a~, /lap-
KE<JI{}a~ Kat Kao/lia~, ~l'OUV 
TOUTia~. Aa~E EE I<JOU aunuv, EI 

30 -&EA~<JE1~, KEKa{}ap/lEVWV /lEpOe;; EV, Kat 
E~pavov mJTo KaAW~, Kat <JTa-&/lI<JOV, 
Kat rron<Jov a1JTO Errt rropcpupoO /lETa 
I<JOU <JTa{}/lOO a\JTOO clAOe;; K01VOU 
np0l']UTpEiTl<J/lEVOU Kat AEAU/lEVOU 

35 OmAa<JIOVI a\JTOO oEEI, Kat AEtW<JOV 
I<JXupw~, EWe;; 013 <JU/lrrAI']pw<J'l~ mho, 
Kat E~pavov) Kat AElW<JOV AETITO
TUTW~. ~aAE EV XWV1l!J, Kat noil']<Jov 

uncias quatuor, salis communis, 
salis gemmae ana uneias duas, et 
projice super ipsa aceti vini albi 
lih. unam et semis, pone ad solem 
diebus sertem, donee ita in ea 
dissolvantur, ct quanto plus stete
rit, melius eric 

Praeparatio Vrinae. Ponitur in plu
ribus loro aceti. Collige urinam 
puerorum duodecim annorum in 
vas(' vitreato: et cum plenum 
fuerit. sine ipsam quiescere septem 
diehus. tunc evacua earn in alio 
vase caute, ita quod faex quae 
cst in fundo non commisceatur, 
ct ita itera COTluIlutando de septem 
in Beptem diebus, de vase in vas, 
donec nihil faecis de ea resideat: 
et tunc coquc ipsam usque ad 
tertiam sui partem et despuma et 
destilla pcr filtrum et alembicum 
quod mrlius crit, ct ipsam in vase 
vitreo ad opus tUlim serva. 

Magnesiae et Marchesitae praepa
ratio. 

Aceipe dp quacunque harum 
vis spparata partem unam 

et imbibe earn cum pondere sui 
salis communi separati et solutio 

duplo SUI dp aceto, 

et Slcca et 
pulverisa subtiliter, et pone III 

2. EV I cf, sci!. €V i[Ailfl J .sI'R, €vi .sI' N. 4. post uih~ lacunam non indicant 
RN. Erat e. g. ~ EV UlJTIj) (JKAl1p6Tl1~ Kui /-lEAUviu, nisi ~ ante EV eiciendum sit. 12. 'ITUlhiwv 
et I. 21 1TUlbiou N. 29. TOUTZ:iu~ N. Fortasse: €E olou liv {tEAT](JEI<;. 30. (KUI)

ou 
lCu3dp/-lEVOU R, KEKIX3up/-lEVOV 1\. 3.'). non EV bl1TAUoioVI; d. «duplo» 36 I(JXupw~, lacunam 
non indicant RN e. g.: Kui 3E~ EV xwvilfl?? 

38. ~dAE €V xwvilfll haec verba ante EW~ (JU/-l1TAl1pU)(JIJ~ fortassp tl'ansferenda videntur. 
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urr' aUTtV rrup IO"XUPOV bUo wpac; TWV 
arro OwOEKa. Kat ~ETCI Taiha rrAOvov 
aUTO arro TOO a.AaToe; ~ETll uOaToe; 
TAUKEOe;. Kat 2:~paVOV, Kat AElWO"OV 

5 aUTO ~ETll lO"oO"nHh.lOu apO"EVlKiou 
ava~l~aa~EVOU TETpaKIe;, Kat E\jJE 
ETTlppaivwv aUTO ~ETll iaoaTa{}~ou 

m1ToO aAOe; d~~WVlaKoO KEKa{}ap
~EVOU, Kai dva~i~aaov aUTov hie; ~ 

10 Tple; aEt TO ava~l~aa~EVOV ~ETaTwv 
~ETll T~e; urroaTci{}~lle; aUTOO. ElTa 
rroillaov aUTO KaTa~l~aa{}~Vat hlu 
~rroTou ~rraprroTou ~ETU EAaiou Kai 
UEAOU, Ewe; ou KaTEA3r;J AEUKOe; we; 

15 apTUpOe;. TOIJtOU TEVO~EVOU, K~pwaov 
aUTO ~ETU uhaTOe; aAOe; d~~wVlaKoO 
rrpOT]uTpETTla~EVOU, Kai AOaov, Kai 
KaTaanXAa2:0V bl' a"'~IKOe;. Kai au,..
rrll2:0V Eie; Ai{}ov KpuanxAAlvoV. ElTa, 

20 TEAEuTalov, K~pwaov aUTov Erri rrupoe; 
~ETU EAaiou q:lIAOao<pwv AEUKOO, Kai 
Errlppl\jJoV E2: aUT~e; ETTl :>, Kai TEV~' 
aETat apTupOe; op30e;. EK TOUTOU 
OE TOO « Errippl\jJOV Errt 0, Kat 

25 AEUKav3~aETaI KaAAiaTWe;: 

LXXXII., .... ~ hlop{)wale; TOO KOIVOO 
30 EAalou. ~Tle; TIVETal OVTW. Aa~E 

EAatOV 8aov {}EAE!(~, Kat {}i:e; EV T1TaVlfJ 
aa~EaTlfJ waTE TEVEa3at rrllKTOV we; 
aAOI<p~v (?). 

ElTa KaTaaTaAa2:0V blU TOO a~

~IKOe;. Kai avaKaivlaov T~V Thavov, 
Kat OUTW TTOlllaov Tple; ~ TETpaKle;. 
Kat E2:Ele; EAalOV KOIVOV hIWp{}W~EVOV. 

LXXXIII,,, "YOwp aTlTKUp EUTEVEe;. Aa~E 
41 aAOe; a~"'WVlaKOO. aAOe; VITPOU, aAOe; 

aludel, et fac subtus Ievelll ignelll 
donec hUllliditas cesset, et postea 
fac sub ea fortelll ignelll duobus 
diebus cum suis noctibus, tunc 
ablue all ea salem cum aqua dulci, 
et sicca et contere earn cum tan
tundem sui arsenici separati ro
rando cum quarta parte sui de 
aqua salis communi separati, 

et 
suLlima ipsa aL ea bis vel tel', 
semper reducendo sublimatum 

super faeces suas: 
deinde fac totum descendere per 
botulll harLatum cum oleo et vitro 
totiens donec descendat frustum 
album ut argentum. et solve et 
destilla per alembicum. et coagula, 
('t hoc frustum cera cum aqua 
salis armoniaci praeparati 
in lapidem crystallinum, 
quem cera cum oleo philosophico 
albo super ignem, et proijce de
super stannum et fiet argentum 
bonum: et hoc argentum proijce 
super aes, et dealbabitur optime, 
t~t tunc junge ipsum argento bono 
et fiet optimum. 

Rectijicatio olei communis ad cera
tionellt.~pirituu1ltet ingressumjaciendum. 
Recipe olei eommunis quantum 
vis, et cum calce viva optime con
fice ut sit ut farinatum: et quidam 
ponunt de vase communi et sale 
tartari, et ita per duos dies dimitte, 
postea per alembicum destilla, et 
renova super ipsam destillatum 
ealcem et destilla quattuor donec 
non comburatur. 

Regimen Salis Aflinl'aI'. Recipe 
salem armoniacum, salem nitri, 

1. on'] ETt' RN. et in margo un' <lino N. In R m ex EtTt = 011' et alibi. 
12. <lV<l~I~l'to{}ivE R, I'tva~aa{}f)v(ll N; cf. I. 14 k<lTEA{}t;J. 13. ~TTapTtdTOU~ N. 20. TE-

AEUTEOV R, <ll'TO N. :H. Em <l Q RN; scil. Eni d<ppob. Q. 31. - 32. TITdvou aO~EoToU R, 
T1Tdv4' aO~E(JTOU N. 33. aAOI<pi]v = far ina tu Ill? num erat IXh<pITOV? 
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&AKaAt &va IJiav, /JEA1TOe;; E41€/JEVOU 
Kat &Ttll<PP10'/lEVOU OT. bEKa, opoO 
oEuvou TtEVTaKle;; &va~l~aO'/JEVOU Kat 
bla Ttaviou KaTEO'mAaT/lEvou OT. 1', 

5 oupOU TtatbOe;; ETtThoue;; Kat Tt€VTE
TOUe;; bl' ETtTa ~/JEpae;; TtE<puAaT/JEVou 
Kat EEll<PP10'/JEVOU Kat KaTaO'mAaT
/lEVOU OT. lW. mOm Ttavm /liEov 
Kat AOO'OV, Kat {}Ee;; UTtO KOTtPOV, Ewe;; 

10 ou Au{}fj' bel Tap opciv aUTO. Eha 
Tt~Eov ETtUVW {}EP/J~e;; O'TaKTlle;;, 
&V€qJT/JEVOV OV TO O'TO/la T~e;; 
KoAOKUV{}lle;;. AOO'OV ClIho EV KUO'TEl 
~oEiq. /lETa ubaTOe;; XAlapOU ETtt TtUpOe;; 

15 ~ /JETa uEAivlle;; <p1aAlle;; UTtO KOTtpOV 
ImtEiav, Kat <puAaEov KaAWe;;. TOUTO 
Tap EO'Tl TO ubwp bl' ou rrarUVETat 
o » xwpic;; ava~l~aO',..lOO, ~rouv TlTa
VWO'EWC;;. Et Tap {}~O'Ele;; aUTOV EV 

20 XWVlJ Kai xAmVEle;; oAi'(Ov. Kat ETtlP
pi41Ele;; EK TOUTOU TPEIC;; ~ TETTapac;; 
O'TarOvae;; ubaTOC;;. Tt~EEl Kat 6.AA0101 
aUTOv. TOUTO TO ubwp &AA0101 xaAKOV 
clTtUPOV, Kat MEl Ttavm O'w/laTa Kat 

25 TU rrVEU/lam AUO'lV {}au/laO'iav blU 
T~V oEuTllTaV TWV a).clTwv Kat T~V 
O'U/JTtllE1V, Kat W<pi:A€I EtC;; &" Kat ([. 

hoc est alcali, salem communem 
[ana] de uno quoque lib. semis, et 
de melle cocto et despumato un
cias quinque, et de sero acetoso 
quinque vicibus destillato per 
pannum uncias decem, et de urina 
puerorum duodecim annorum 
uncias quindecim, omnia misce 
simul, et solve et pone sub fimo 
duodecim diebus, deinde 
congela in cinere per diem unum 
apertis foraminibus cucurbitae: 
postea solve in viscere (sive cu
curbita) sub fimo, et reconde 
aquam perfectam. 

Ista est aqua, cum qua conge
latur argentum vivum sine sub li
matione et mortificatione: quo-. . .. . . 
mam SI posuens Ipsum III crUC1-
hulo, et calefeceris parum, et pro
jeceris desuper tres guttas de hac 
aqua, congelatur, et mutat 

aes in infinitum, et 
cum eo solvis omnia corpora et 
spiritus: et valet [ad] Solem et 
Lunam, secundum quod corpus 
f'uerit praeparatum ad alterutrum. 

OU ou 
2. atro<ppEIO"~EVOU H, dTTO<ppUO~EVOU N. op(ov) 6Eu(ov) H, opov oEuvov N. 4. KaTE-

ou h 
oTdkn.lEVOU H, IWTEOTaXU"fI.!EVOV N., cf. I. 7. 5. TTE Z:' ETTjV (Kai) ~ H, TTalhiou ETTTC1€TOU~ Kai 
TTEvTaETour, N. to. Aiot R Au{}IJ N. 12. dVElJ.Ir~EVOU OVTO~ TOU oT6~aTo~ N. 14. ~oEi~] 

T 

~la R, uu~ N. 17. TTaruvETat] TTorivE R r{VETaI N. 22. TTiJEE1] TTioEl H, TTiJOEI N. 
26. aA1T(ov) H, dHOIWTWV N. 



Alcuni capitoli di lin «ll1anllale chell1icull1» greco. 71 

Traduzione del testo greco. 
I Coloro che secondo veridt investigano la natura metallica, cioe Mercurio 

trismegisto e chimico ed i seguaci suoi, affermano che tutti [i metaHi] 
nascono da mercurio I' solfo - dico r oro e r argento, ferro e stagno, e rame 
e piombo; ed affermano che questi differiscono fra di loro. quanto all'uso 
ed al peso ed aHe altl"e proprida, in causa della diversita e della cottura 
del mercurio e dello solfo, dai quali 80no generati. Come infatti essi di
cono, l' oro e generato da mercurio puro misto a solfo limpido e rosso ben 
condensatisi nelle Vil'lCfre della terra: e percic) r oro risplende, ed e com
patto e pes ante, ne sotterra si guasta, ne faeilmente arde e si consuma nel 
fuoco. L' argento e genfrato da mercurio puro e da solfo bianco e limpido 
e parzialmente r0880; e percio e un po'rosso. II ferro e generato da mer
curio condensato misto a solfo giallo e torbido: e percio da calore, ehe 
poco duri, vi en cotto. Lo stagno e generato da mercurio limpido mi8to 
a solfo bianco; e percio da debolt' calore in brew tempo vien disciolto: 
laonde, quaIOl'a pill a lungo si clloca, si cambiera in argento bellissimo. n 
rame nasce da mercurio torhido e da solfo rosso insifme commisti: e percio 
e pili duro r oro, e, cotto, diwnta rosso: pero e metallo cedevole, pt;rche 
trasporta seco taluni vapori llmidi, i quali quasi 10 disciolgono, sicche Ii 
chiamano £lore di ramf. 11 piomho e generato da mercurio spesso e da 
solfo limpido e spesso e moderatamente rosso: e percio, versandovi sopra 
dell' aceto, diventa bianco: parimenti, se vien cotto, appare piu Iimpido in 
causa dello solfo rosso ad esso commisto. 

v E d'uopo sapere chI' nei singoli metalli, nei quali ormai si [compren-
dono] anche tutte Ie altre cose, tutto non a forza od apertamente si puo 
conseguire, ma siappaiesa dopo Ia conveniente preparazione. Non si deve 
dun que agire con Ie pietre non preparate, perche la preparazione e Ia felicita 
della cosa, e quanto piu perfettamente tu abbia preparato, tanto pili per
fetto sara il risultato; e se meno, menomato. Perehe, secondo concorde 
opinione, null' altro costituisce l'impedimento della perfezione se non la 
de£lcienza di perfetta preparazione dei metalli e delle altre cose. ::vIa scopo 
della perfetta preparazione e non solamente l' eliminazione delle superfluita. 
ma anche l'aggiunta di quello ehe mancai perche non possono venir puri
ficate Ie cose gravi senza r aggiuJ17:ione I' la cooperazione delle leggere, e 
viceversa neppune Ie calde senza Ie fredde, e parimenti Ie [umide ] senza 
Ie secche e viceversa. Quando pero convenientemente Ie une con Ie altre 
8i congiungano, nasce da esse una so stanza hen temperata, che ne il fuoeo 
puo con Ia sua fonm consumare e disperdere, ne la terra con Ia sua putreita 
menomare, ne l'umidita dell' acqua corrompere, ne r azione dell' aria intorbi
dare. - Adunque perfetta preparazione dpi corpi e degli spiriti e l'elimina
zione del superfluo e l' acquisto di quello che manca: ed essa si compie con 
l' esercizio delle quattro operazioni. E viene prima la Ioro riduzione alIa 
natura del fuoco, la quale avviene mediante la calcinazione; seconda la 
101'0 soluzione [e riduzione 1 ad acqua; {' terza la loro levitazione in aria, 
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la quale si effettua mediante l' alambicco; e quarta e la loro composlzlOne 
[e riduzioneJ a terra, cioe coagulazione per effetto di Fuoco leggero. Questa 
e la loro perfetta preparazione; e questo vuole dichiarare Mercurio dicendo: 
«si scioglie con grande accorgimento, ed ascende in prima la terra al cielo, 
e di nuovo discende a terra.» Queste parole indicano la calcinazione dei 
suddetti corpi e la sublimazione degli spir'iti (che questa e la loro calcina
zione), e la loro riconversione e ricostituzione alIa loro prima natura terre a 
mediante cerazione I' distillaziOllt': opt'razione che si chiama ancht' subli
mazione 0 correzione. 

Questo sono Ie ricerche che si fanno per la composizione della pietra 
610sofale; ed e perfetta la preparazione, quando si riducano a terra e siano 
suscettibili di Fuoco e di soluzione senza fumo; perche allora vincono ogni 
cosa sottile, e penetrano in ogni cos a solida. Ma sappi che in causa della 
lunghezza e della difficolta della sincera preparazione, taluni hanno trala
sciata una delle quattro operazioni, taluni due, taluni tre, procedendo, soli
tamente, nella loro pratica con una sola. Perche taluni compongono dopo 
aver praticata solamente la calcinazione; e taluni praticano la calcinazione 
e la soluzione e poi compongono; e cosl di seguito. E sappi che da siffatte 
cose e proceduta in varii modi la composizione variamente elaborata dai 
610s06, cioe col fuoco, 0 con la soluziont' se'nza fuoco, 0 con entrambi. E 
di cnloro che operavano col Fuoco era duplice il procedimento, perche ta
luni solamente trattavano i suddetti corpi con mercurio vivo, e Ii confri
cavano energicamente, e praticavano la sublimazione separando il pesante 
dal leggero, mescolando sempre la materia ascendente in alto con quella 
rimasta in basso, 6nche il tutto si fermava in basso e passava alIa natura 
dens a per effetto della forza dt'! fuoco; e dicevano che in siffatto modo 
risulta un perfetto eli sir a rosso ed a bianco. Ed altri mediante il suulima
torio riducevano in basso i suddetti spiriti, e poi cosl Ii univano ai corpi; 
e di essi, mediante ritensione e soluzione, f'acevano un sol corpo, I' dice
vano che questo e elisir solido nel Fuoco. Questi i metodi di coloro che 
operavano col solo fuoco. - Di coloro che operavano con l' analisi, senza 
fuoco, duplice era il procedimento. Perche taluni scioglievano [e riduce
vanoJ ad acqua ciascuna delle cose isolatamente, e con Ie loro acque 
procedevano alIa composizione mescolandole a pesi uguali, e Ie coagula
vano [riducendoleJ a pietre, e' dicevano che questo e perfetto elisir. Altri 
prendevano Ie suddette cost' gia lavate I' calcinate, I' Ie mettevano tutte 
insieme, e Ie scioglievano e eoagulavano. E scioglievano queste cose in 
<[ualche modo [riducendoleJ ad acqua distillandole con l' alambicco, e dice
vano chI' questo e la perfezione della 101'0 limpidezza e lucentezza e tintura 
e disgregaziont' e unione: perche ne veniva un' acqua limpidissima, che 
poscia coagulavano riducendola a piccola pietra; e dicevano che questo e 
verissimo elisir. - Di coloro ehe operavano con ambidue i mezzi, cioe 
con f'uoco e soluziont', il proccdimento era settemplice. Perche taluni scio
glievano insieme i carpi e gli spir'ili. gia calcinati, e poi con la sublimazione 
Ii f'acevano rifenibili; cd altri scioglievano i corpi, gia calcinati, e poi ag
giungevano gli spiriti, gia sublimati, e quindi, comt' dicevano, procedevano 
alIa coagulazione. E taluni scioglievano gli spiriti, gia sublimati, e cosl 
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aggiungevano i corpi gill calcinati. Altri scioglievano, insieme ai cor pi, 10 
stesso elisir soffice, ed altri la calee, c con la loro umiditll imbevevano 
solfo ed arsenico, gill sublimato, e scioglievano tutti [i componenti] e Ii 
coagulavano, c dicevano che questo e perfetto elisir. Ed alcuni con solfo 
ed arsenico opportunamente preparato nutrivano corpi eql1ipesanti subli
mandoli, e quindi Ii scioglievano, I'. COSt aggiungevano il doppio di mer
curio vivo opportl1namente preparato, e di nl1OVO scioglievano f' coagula
vano; e dicevano che questo e elisir bellissimo e perfetto. - Ed altri di
cevano che il verissimo elisir deve risl1ltare da'quattro spiriti omogenei; 
seno, si gl1asta il risultato. Ed altri 10 componevano co'quattro spiriti, 
cioe mercurio, solfo, arsenico e sale ammoniaco, dopo avere ridotto riteni· 
bile, mediante sublimazione, il mercurio, e mescolatolo COSt ai corpi calci
nati e dopo avere opportunamente preparato, sciolto e distillato il sale 
ammoniaco: e prima distillavano, con l' alambicco, del sale ammoniaco, e 
quindi il mercurio, e Ii coagulavano insieme, e dicevano chI' questo e eli sir 
verissimo, e magnesia, e pietra che non e pietra, e corpo spirituale e spi
rito corporale, che trattiene ogni elemento volatile, impedendogli di fuggire, 
e fermento, e tintura dei due elisir, e mercurio occidentale: ed e cio che 
mortifica e vivifica anche Ie cose, e mercurio coagulato, e primo metallo 
di questa arte. Poseia 10 scioglievano con acqua di sale ammoniaco ela
borato (~ [ridotto] riterl'ibile, ed imbevevano con esso questo mercurio subli
mato e 10 solfo e l' arsenico opportunamente gill preparati, e scioglievano, 
e distillavano questi [elementi] tutti insieme, e Ii coagulavano con l'ultima 
cerazione, e Ii curavano; e dicevano che questo e verissimo eli sir. Ed io, 
venuto ultimo, dico che qualunque dei suddetti corpi e spiriti, gill oppor
tunamente preparati, venga perfettamente preparato, e elisir bianco e rosso 
per se stesso solamente. - Sebbene pero ancora pili delle suddette siano 
Ie maniere, che tendono alIa composizione dell' eli sir e, circuendo, 10 otten
gano, tuttavia Ie anzi dette sono Ie pili lodevoli e vere. Tu adunque pro
cedi usando quella che vuoi fra Ie suddette maniere, e ad altre maniere 
il tuo pensiero non si volga, perche se tu secondo Ie maniere suddf'tte 
farai l' operazione, condurrai a perfezione cio che hai comineiato. 

VI,. Questa e la prepurificazione dell' oro. Prendi foglie di oro P, 

ridottele a lamine, riuniscile, fino a che con questo xerion tu abbia due 
o tre parti di sale comune preparaio ed una p·arte di vecchie pietre rosse, 
che si trovano nei greti (?) dei fiumi 0 del mare, il che e meglio. Riduci bene 
in polvere, e staccia con staccio fino, e mettilo con 1'01'0 in mezzo al for
nello su di un treppiedi, lasciavelo stare un giorno ed una notte; e riempi 
il fornello di carboni accesi, e quando i carboni calano, aggiungine altri. 
Quando sia rafI'reddato, apri il crogiuolo. e troverai l' oro purificato. Poscia 
calcificalo. 

;CVI" Si purifica il ferro ed il rame cost. Prendi del sale ammoniaco, 
borace, salnitro, atramento, allume scisso, di tutti ana un on cia, e tritali 
insieme, e versavi sopra aceto di vino bianco mezza libra, e metti al sole 
per cinque giorni, girando sempre. nnche si sciolga Ia ... in cssi contenuta; 
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e quanto pili tarda, meglio e. Quindi prendi foglie, quali vorrai, di ferro 0 

rame, ed infocatele spegnile in questa acqua, e saranno purificate. 

LXXI, 11 II sal e dell' 0 rin a d ei fan c i ulIi si fa cos!. Prendi orina di fan-
ciulli di dodici anni, e srrbala sette giorni, e cuocila, finche ne sia con
sumata la quarta partr. Poscia schiumala, e ponila in vaso di vetro al 
sole, 0 cuocila bent' al fuoco: e si eoaguledl come sale. 

LXXV" Preparazione della magnesia, della marcasita e della cad-
mia, cioe tutia. Prendi, se vorr'ai, di esse, gia purificate, una parte, r 
seecala bene, e pesala, ed imbevila, suI porfido, con peso, uguale ad essa, 
di sale comune preparato e sciolto con quantita doppia di aceto; e riduci 
in polvere energicamente [e metti nel crogiuolo], fino a riempirlo; e secca, 
e riduci in polvere fina. Metti ne] crogiuolo, e fa sotto di csso fuoco 
gagliardo per due ore sulle dodici (?). E poscia detergilo dal sale con 
acqua dolce; (' srcca, e riduci in polvere con egual peso di arsenico sub
limato quattro voltr, e cuoci irrorando con egual peso di sale ammoniaco 
purificato; e sublima due 0 tre volte riconducendo sempre la parte sub
limata aHa feccia depositata. Fallo quindi precipitare attraverso il boto 
barboto, con olio e cristillla finehe precipiti bianco come argento. Fatto 
cio, ceralo con acqua di sale ammoniaco preparato, e sciogli e distilla con 
I' alamhicco, e coagula riducendolo a pietra cristallina. Quindi, in fine. 
ceralo suI fuoco con olio bianco dei filosofi, e gettanc una parte su mer
curio, e diverra argento buono. Getta di quest' argento su del rame. e 
diverdl di un bianco bellissimo. 

LXXXII" ... rettificazione dell'olio comune, la quale si fa cos1. Prendi 
olio quanto vuoi, e ponilo in calee non spenta, si che divenga compatto 
come unguento. Quindi distilla eon l' alambicco, e rinnova la calce, r fa 
cos1 tre 0 quattro volte: I'd avrai olio comul1t~ rettificato. 

LXXXIII,,, Acqua nobile di atincar. Prendi del sale ammoniaco, del salnitro, 
del alcali una libbra (?), miele cotto e schiumato oncie dieci, siero acido 
cinque volte sublimato e filtrato attraverso panno oncia una, orina di 
fan ciullo, di sette 0 cinque anni, serbata sette giorni e schiumata oncie 
dodici.Mescola tutte questr materie e scioglile, e mettile sotto concime, 
finche si sciolgano: ebe e d' uopo vedere cio. Quindi coagula su eenere 
eaIda, essendo aperta la Loeca della zucca. Sciogli in vescica bovina con 
aequa tepid a suI fuoco, oppure in fiala di vetro sotto coneime equino, e 
serb a bene. Perehe quella e 1'ae{Iua, per opera della quale si eoagulera il 
mer curio senza sublimazione, ossia calcinazione. Perche se la porrai in 
erogiuolo e la farai un po'intepidire, e getterai [sui mercurio ] tn~ 0 quattro 
goccie di questa acqua, essa 10 coagula e 10 altera. Questa acqua altera 
il bronzo non cotto e scioglie tutti i carpi e spiriti, con meravigliosa solu
zione, in causa dell' aciditil e della coagulazione dei sali; e giova per r oro 
e per r argento. 
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Yon 

CHRISTOPH FERCKEL. 

Sehr im G-egensatz zu den Historikern der Zoologie und der Botanik, 
die sich schon Hingst mit THOMAS VON CHANTIMPRE und seinem Werke De 
naturis rerum eingehend befal~t haben, wurdp bis vor kurzem in dpn die 
geschichtliche Entwicklung del" Kenntnisse von der anorganischen Natur 
schildernden Schriften sein l\ame nicht einmal erwiihnt. 1) Fast 50 Jahre 
nachdem V. RosE in seiner Abhandlung liber ARNOLD VON SACHSEN das Ver
hiiltnis des THOMAS zu ALBERT DEM GROSSEN und den anderen naturwissen
schaftlichen Enzyklopiidien des 13. Jahrhunderts kurz dargelegt hatte 2), 
widmete erst MIELEITNER wieder dem THOMAS einen Absatz in seinen Unter
suchungen iiber die Mineralogip des AltertuIlls und des Mittelalters.3) Aber 
auch in dieser so dankenswerten Arbeit ist THOMAS nur unzuliinglich be
handelt, da MIELEITNER nur auf das Buch De lapidibu.~ prefiosis niiher eingeht 
und das Folgende vollig ignoriert. Uber dieses - de nafuris rerum lib. XV. 
de mefallis - mochte ich daher hier herichten. Fiir jede der drei Fassungen, 
in denen der Text des THOMAS auf uns gekommen ist 4), wurde dazu je eine 
Handschrift eingesehen: fiir die iilteste (in 19 Biichern) der Berliner Codex 
HAMILTON 114 (v. J. 1295); fiir die vermehrte (in 20 Biichern) - da die 
Breslauer Handschrift zurzeit ausgestellt ist - der Cod. membr. II, 143 der 
herzoglichen Bibliothek zu Gotha 5); fur den eingreifender umgestalteten Text 
als dessen Betitelung ich seinerzpit Pseudo-Albertus de natura rerum vorschlug, 
der Cod. lat. 13582 der ~liinchner Staatsbibliothek (aus der Zeit urn 1325). 
Ein Vergleich dieser Texte ergab, da~ neben kleineren Einschiebseln die 
erweiterte Fassung nur wenig grolbere, der Ps.-Alberfu8 mehrere gro~e und 
von jenen verschiedene Additionen hat. Ein Teil dieRer Zusiitze ist dem 

1) Nur O. STEGMANN, Die Anschauungen d('.~ Mittelalters abel' die endogenen Er
scheinungen de'r Erde (Arch. f. d. Gesch. d. Natlll'w. u. Tt'ch. IV, 1912 f., H. 4-6 gedenkt 
seiner kurz, S. 344 u. 421. 

2) Literaturverz. (12) 321 - 455, vgl. dazu HUSKA (13) 38 If'. ll. MIELEITNER (9) 47;3 f. 
3) (9) 476 f. Dazu kommt noch THORl'iDiKE ·(14) II. 372 - 398. 
4) S. (5) 14/£. u. Mitteil. f. Gesch. d. Med. u. d. Natllrw. XXII, 1923. 291 f. 
") Vom Anfang des 14. Jahrh.; del' Gothaer Bibliothek aus Trier durch den Bene

diktiner MAUGllRARD geliefert, del' fiir d('ssen Inhalt bei dem den Naturwissenschaften eifrige 
Studien widmenden Herzog Ernst II. von Gotha-Altt'nburg (1772 - 1804) lebhaftes Interesse 
voraussetzen konnte (s. H. EHWALD in Abh. d. hist. Cl. d. bayr. Akad. d. Wi". XXIII. 1906. 
S. 360). - Niiheres iiber die oben gt'nanntl'n Handschl'iften s. (5) 14 fl'. 
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Circa i'llsfaus dps PLATEARIU; entnommen, einer in del' erweiterten Fas-
8un~ - vielleicht dem ARNOLD us SAXO; iiber die Quellen des urspriingliehen 
Textes wage ieh vorerst noch kein Urteil. Jede diesel' Fassungen ist zum 
grolben Tei! schon gedruckt: Die urspriingliehe bei VINCENZ VON BEAUVAIS, 
und zwar im 16. Bueh des Speculum docfl'inale cap. 57 - 63 und - mehr zer
splittert, llm~l'stdlt und ausl'inander ~erissen - im 8. Buch des Speculum 

naturale cap. 1-+-55; in beiden Werken mit del' Quellenangabe ~ex libro 
de natu/"(! rerum».!) Den Ps.-Albertus hat - da dies ja seine Vorlage war 2) -

KONHAD VON MEGENBERG in sf'incm Buc!! der Nalur wiedergegebcn. 3) Die er
weiterte Fassun~ wurde aw;zugsw(~is(' von JAKOB VAN.\lAERLANT in nieder
landische Reime gebraeht 4); und wenn VERWIJS (s. Einleit. S.44 u.47) mit 
Heiner Annahme, dies sei zwischen 1266 und 1269 gesehehen, reeht hat, so 
kann. da THOMAS naeh KAUFMANN (6) S. 14 friihestens 1263 gestorben ist, 
entspreehend gewissen Bemerkungen in der V orrede 5), die Erweiterung der 
lTrfassung sehr wohl von ihm selbst herriihren. 

Da die aus den erwahnten Handsehriften zu gewinnende Textgestaltung 
noeh unbefriedigend ist, sehe ieh von dem urspriinglich beabsiehtigten Ab
druek des ~anzen Buehes iiber die Metalle abo Wei! aber VINCENZ doeh 
nieht den ganzen Text des THOMAS hat, llnd aueh ein liingeres Hantieren 
mit den unf6nni~en und uniibersiehtliehen Wiilzern, die seine gedruekten 
Specula darstellen 6), keine reine Freude ist, hoffl' ieh den ganze .. Text ein
sehlidMich der erwiihnten Zusiitzc in absehbarer Zeit irgendwie den Inter
essenten zuganglieh machen zu ktinnen; fiir diesmal will ieh mieh auf eine 
kurze Bespreehung df'r ersten Fassung besehriinken.7) 

In der kurzen Einleitung ist die antike Darstellung von del' Entdeekung 
der Sehmelzbarkeit del' :\ll'talle hei Gelegenheit eines ungeheuren Wald
brandl'S (v~1. LlTCREZ V, 1226 if. und ISID. HISP. XVI, Efym. 18, 13) in origi
neller Weist' mit der hehraisehen Kulturlegende (naeh 1. Mos. 4,19 if.) ver
sehmolzen lind so - unte)" Berufung auf den Magister in hystoriis 8) 

TUBAU:HAIN ZUIll E)"findn df'l' .\1l'tallhearheitung gemaeht. Dann folgen in 

1) ~1alldl!' diesel' Zitalt' stt'hen Iwi THOMAS nicht, SO Spec, nnt. VIII, 18, 2-+, 30, 61 und 
tcilweise 7, 8, 16; dafiir tragl'n wil'kliche Thomastexte im Kap.38 und 52 falsche Quellen
angabe (AvERRoEs bzw, PhiloROphus). - BERTHELOT, del" (1) I, 280-289 die Alchemie nach 
dem Spec. nat. behandelt, Illeint. das dort zitierte Wel"k iib!'l" die Natur del' Dinge sei y!'r
loren gegallgen. 

2) S. (.5) };) f. 
3) (H)) -+7-+ - -+81 z. T. mit Zusiitzt'll. Nicht aus THOMAS stammen das Kap. \"om 

Schwefel (gr(ii~t!'nt{'ils nach PI.ATEARn:s) ulld das vom Auripigment. Das Kap. yom Queck
silber entspricht l'inem Zusatzt' (IeI' t'l"writt'rten Fassung (ebenfalls nach PI,ATEARIUS). An
srheiJ1(md hat KO:\"RAD sehliel~lich noch einen ('.chten THOMAS in die Hand bekommen, aus 
dem 1'1' das Bueh yon den Wundermemwhen cntnahlll (s. seine BClllerkung S. 485 f.). 

4) s. (1.5) Einleit. S, oft); er hat dahcr beim Silber del'en Zusatz (nach PLATEARH'S), 
5) Vicesimum (se, lib rum) autcm post finelll laboris nostl'i ... open n08tro procedcnti 

addidimus (iihnlieh in dt')' Von'cdc zum 20, Buch). 
6) Wem dip "twas hcquenwre Ausgahl' des I:i"pecul. quadruplex, Douai 1624 zugiillglich 

ist. findet die lH'trefl"enden Kapit!'1 im :. Buch drs Spec. nat. und 15. des Spec. doctl"' 
7) S. auch TIIOR:\"DIKE (1-+) :392. 
S) Wahrscheinlich PlnRlo Co~mSTOR, aus dessen Hi8t. ecclesiast., L Gen., e, 28 dies wohl 

t'lltnolllm('n ist, 
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althergebrachter Siebenzahl 1) die Metalle unter Angabe ihrer Schmelz- und 
Dehnbarkeit, ihrer Qualitaten oder sonstiger Eigenschaften, ihres V orkommens, 
gelegentlich auch ihrer Gewinnung und ihrer Verwendung als Heilmittel 
oder zu technischen Zwecken. Quellenangaben sind sehr sparlich: meist 
sind es Bibelstellen; zweimal ist PLATEARIUS genannt (fiir die Qualitaten des 
Goldes und des Silbers, doch kann ich diese Stellen nicht idt'ntifizieren). 
Fiir das V orkommen des Goldes in Quellen und Bachen ist ein SYMON zitiert. 
Beim Elektrum, von dem eine natiirliche und eine kiinstliche Sorte unter
schieden wird, wird dt'r «liber ,-erum ~ angt'fiihrt fiir die Angahe, da£; letztere 
aus Gold und Silber zu gleichen Teilen hestehe; die natiirliche solI an ihrem 
Verhalten gegen daraufgegossenes Gift erkannt werden.2) Das Kapitel Es 
,~ive Cuprum bringt die Behauptung des ARISTOTELES «in libro de lumine lumi
num»3), da£; aus «urina pueri» (wohl ein Deckname) und Messing (aurichalcu.~) 
das beste Gold dargestellt wird. Ohnp Quellenangabe wird im letzten 
Kapitel eine Eisenart der ostlichen Lander, die andena 4), erwahnt. 

Statt weiterer Einzelheiten will ich hier nur das Kapitel de stamlO, ob
gleich es bei DELISLE (2) 368 schon vollstandig gedruckt steht, nach dem 
Wortlaut del' Berliner Handschrift hersetzen 0), des besonderen Interesses 
zweier Stellcn halber, deren prste in Deutschland ganz unbekannt geblieben 
zu sein scheint: 

Stannum temperatissime nature est in britannia tan tum reperiri 
solebat sicut multe hystorie produnt 6), sed modernis temporibus in ger
manie partibus habundantissima uena reperta est. Stannum ductile est 
ualde atque tractabile. liquabile uero super omnia metalla. Mutum 
est per se sed cum ere argento uel auro mixtum canorum atque ar
monicum est. Fulget interius sed foris de facili contrahit corruptelam 
et hoc squaloris non rubiginis. nunquam enim rubiginatur. In aqua 
diu iacens de facili conputrescit. vnde fistule aqueductus que sub terra 
fieri solebant ex plunibo et consolidari stanno modernis temporibus ex 
(calido) 7) et fusili plumbo consolidare ars hominum excogitauit eo quod 
solidate stanno durare non poterant in longinquum. plumbum enim 
sub terra semper durat.s) 

I) S. dazu LIPPMANN (8) 102, 368, 572, u. bes. 215ff.; zur Entsprechung von Metallen 
und Planeten s. ders. (7) I, 1901 u. 1. RUSKA, (J,·iech. Planetenriarstellungen in arabisch. 
Steinbiichern (Sitzgsher. d. Heidelh. Ak. d. Wiss., philos.-hist. Cl. X, Abh.3. 1919) 20, 42 fl'. 
u. hes. 47 ff., wo aber nur fiinf Planeten. 

2) Abweichend von PLIN. 33 h. n. 4 (23), § 81. 
3) W ohl identisch mit der gleichnamigen dem ALRAZi zugeschriebenen - s. (8) 401 -

Schrift. Die Stelle steht gekiirzt nach VINCENZ hei BERTHELOT (1) I, 83; s. auch THORNDIKE 
(14) II, 392. 

4) Bei VINCENZ stets «alidena». Zum orientalischen Stahl, andun, andanu us\\". 
s. v. LIPPMANN (8) 6]4 f. u. (7) II, 266. 

5) Die beiden andem Fassungen stimmen damit im allgemeinen iiberein, nur hat Ps.
ALBERTU8 am Schlua noch einen Zusatz, der fast vollig aus ISID. 16, Etym., Kap. 23 ge
nommen zu sein scheint. 

6) V gl. (11) 119 ff. u. (8) 570 fl'. bzw. 584 ff. 
7) Ergiinzt nach den andem Handschr. u. VINC. 
S) Cf. ALB. MAGN. IV, de mineral., c. 4 (Oppenheim 1518): Dicunt autem stannum fusum 

cito putreseere et plumbum manerf'. 
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Wir haben hier pinmal also die alteste literarisehe Erwahnung del' 
ersten Zinnfunde in Mitteleuropa.1) llieriiher liegt noeh von einem anderen 
Zeitgenossen, dem englischen Chronisten MATIHAEUS P ARISIENSIS, ein Bericht 
vor und diesel' wirel auf die nordbohmisehen Zinndistrikte bei Graupen 
bezogen 2), die von deutsehen, aus dem hohmisehen Egerlande nordwarts 
vordringenden Kolonisten entdeekt wurden. 3) }IATIHEW PARIS setzt sie in 
das Jahr 1241.4) Da THOMAS sein l'aturbueh noeh zu Lebzeiten des ihm 
nahestehenden (und spiitestens VOl' Mitte Mai 1240 verstorbenen)5) JACQUES 
DE VITRY heendet hat, kann diese Angabe nieht so genau stimmen; auch 
driiekt sieh THOMAS unbestimmter aus, als ob del' Fund des ergiebigen Zinn
lagers sehon etwas zuriiekliige. fndes werden dessen Ertragnisse wohl nieht 
sehr lange VOl' 1241 auf den westlichen Markt gekommen sein; und da 
Koln, wo THOMAS in diesel' Zeit einige Jahre hei seinem Ordensbrudel' 
ALBERT DEM GROSSEN llorer war - s. KAUFMANN (6) S. 13 - anseheinend ein 
Hauptgrof~handelsplatz fiil' das bohmisehe Zinn war - s. REYER (11) S. 236 -, 
ist es auffiillig, dafb THOMAS nichegenauer daruber zu beriehten weiK6) Die 
zweite Stelle hat v. LIPPMANN schon vor Jahren aus dem Speculum naturale 
des VINCENZ VON BEAUVAIS in deutseher Uhersetzung mitgeteilt und be
sprochen 7); sie handelt vom Verloten del' bleiernen Wasserleitungsr(ihren. 

1) Sie iot auch von KO:"R. v. MEGE~BERG n. JAK. v. MAERLANT iiLernommen. Lctztcrcr 
Lringt ans eigenem auch Leim Kupfer (15) 248 eine :Mitteilung iiLer Kupfergewinnnng in 
:vIitteideutschland (int lant van Gt'rmania, dat wi Sassen heten nu). 

2) S. HUB. ERMISCH, Das Zinnerrecht mw. (N. Arrh. f. siichs. Geseh. ll. Altertumsk. VII, 
1886, S. 95). 

3) S. ERMISCH, Das sachsische Bel'grecht des Mitlelalters, Leipzig 1887, S. XIII, 
und 6. ED. SCHMIDT, Kursachs. Stl'eilzilqe V (1922), 3 u. 309. 

4) Gllt'onica Majora cd. by H. RIcl!. LURIJ (London 1877) IV, 1.51: Eodemque anno (se. 
1241) inn'ntum est stangnum in Alemannia primum et purissimum, copiosius quam in 
partiLus Angliae. Quod aL initio mundi antea, nisi tantum in Cornubia, aliquo loco non 
legitur fuisse repertum. Et ideo pretium cjus in Anglia, propter eopiam redundantem quam 
in Angliam trausmisit Alemannia, fuit minoratum ac vilificatum. - Nach REYER (11) 122 
war es IhcHARD, Graf von Cornwall. der,. um sidl die deutsche Kiinigskrone damit ('rkaufen 
zu kiinnen, die Zinnstclwrn wesentlich erhiihte und damit das englische Zinn konkurrmz
unfahig machtI'. - Die crste llrkundliche Erwahnung der Graupencr Ziullgruhcn ist 
nach dem Graf"cn KASP. v. STERNBERG (Umrisse einr1" Gesch. del' bohrn. Bergwe1"ke I, 1, Prag 
1836, S. of78 f.) a. d. J. 1305; unO. 1'8 scheint auch seither sich keine altere gefunden zu 
haber!. Dureh die Literatur zicht sich die F:rziihlung von ciner Entdeckung des Graupener 
Zinnlagen; durch den Biihmen W:'IfADEK schon in der Mittc des 12. Jahrh. (s. BOIIUSLAV. 
BALBI:'If, Mi8cfllanert hist. I'egni Boherrdae I, Prag 1679, p. 42 f.; PEITHNER V. LICHTENFELS, 
Vel'such ubl'r die ..• Gesch. d. ouhm. u. mahl'. Bergu'frke, Wien 1780, S. 85; Graf STERN
BERG, a. a. 0., S. 477 f.). DeI' Jesuit BALBIN will ganz alte Bergakten in den Handen gehaLt 
haLcn, aLer die Art, wie er sich ausdriickt, macht es nicht wahrscheinlich. Auch REYER 
(11) 33, 92 u. Jahrb. d. k. k. geolog. Reiehsanst. 29. Bd. (1879), .'52 f. glauht an Zinngewinnung 
Lei Graupen schon im 12. Jahrh., aber iiber seinen «stets Libuscha gefalligeIl» Gewiihrs
mann HAJEK hat sich schon Craf STER:>IBllRG lustig gernacht. 

5) (5) S. 34; naeh CHEVALIERS Repert. verstorbcn am 30. April odeI' 1. Mai 12':1:0. 
6) ALBERT D. GR., der ill seiner - nach G. v. HERTLI:'IfG, Albertus Magnus, Miinster 1914, 

S. H - zwischen 1248 u. 1256 verfaf:;ten Schrift de mineralibus dieselbc unbestimmte Orts
angabe wie THOMAS hat, kennt bereits den Untcrsehied zwischrn deutschem und englischem 
Zinn: Invenitur autem stannum duplex sci!. durius et sieeius quod venit de Anglia s. Bri
tannia et mollius aliquantulum quod in germanie partiLus habundantius inuenitur . 

• ) Chemikerzcitung 1912, Nr. -+7, of:37 = (7) II, 228 f. 
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Da~ diese trotz der Mahnung des VITRUV 1) iiblich waren, sehen WIr aus 
PLINIUS (34 h. n. § 164) und haben uns auch die Funde gelehrt.2) PLINIUS 
betont ausdriicklich, da{,; man zum ZusammenlOten von Blei Zinn und ins
besondere beiWasserrohren Blei mit der Hiilfte Zinnzusatz (stannum tertiarium) 
gebrauchte.3) Da nun das Zinn mit der Zeit sich zersetzt 4), soIl in jiingerer 
Zeit - nach THOMAS - das Verloten mit Blei aufgekommen sein. DELISLE 
und THORNDIKE (14) S. 392 halten dies, wie die Stelle von den Zinnfunden, 
fiir dessen eigene Mitteilung. Dies mag wahrscheinlich sein, abel' iiber allen 
Zweifel sicher erscheint es mir nicht. Das Wort moderl1us5 ) lii{,;t sich bis in 
spiitromische Zeit zuriickverfolgen (CASSIODOR kennt es schon); diese Stelle 
kann also ein Bruchstiick aus einer iilteren Quelle sein. Wir wissen jetzt 
zwar, da{,; VINCENZ seine Mitteilungen dem THOMAS entnommen hat, abel' 
in welcher Zeit die BleilOtung iiblich geworden sein soIl 6), lii~t sich vorder
hand nicht sagen. 

I) VIII. de archit. 6, 1; er befiirchtet die Bildung von Bleiweia. Auch AVICENNA 
Can. I, Fenn II, II, 16 halt das Wasser aus bleiernen Leitungsriihren fUr das schlechteste, da 
es Dysenterie verursacht. S. auch R. KOBERT in Jfitt. z. Gesch. d. Chemie, hsg. v. P. DIERGART, 
Leipzig u. Wien 1909, S. 16. 

2) S. FELDHAUS (3) 878, 1295; O. STUBINGER in Zschr. f. Gesch. d. Arehit., Beih. 3 (Heidel
berg 1909), S. 275 u. 281 ff.; H. MYGIND in Janus XX (1917), 342. 

3) 33 h. n. 5 (30), § 94; 34 h. n. 16 (47), § 158 u. 17 (48), § 160. Zur Technik s. (3) 
877 u. (4) 10 ff. 

4) «Es geht mit der Zeit in kristallinische Zinnsaure iiber und verschwindet schlieaIich 
ganz» FELDHAUS (3), 8. 

5) Del' Absonderlichkeit halber will ich el'wahnen, daa VINC. BELL. VIII, Spec. nat. 
c. 12 einen Auszug aus dem 33. Buch des PLINIUS unter del' Ubcrschrift de luxuria moder
norum bringt. 

6) Zum Verfahl'en s. (3), 643 nach LEONARDO DA VINCI. - Durch Funde - S. FELD
HAUS (3) 877 und StUB INGER, a. a. 0., S. 282 - sind schon aus dem Altertum bleigeliitete 
Wasserleitungsriihren bekannt, die nach Versuchen von BEL GRAND (1875) noch einen ziem
lichen Druck aushielten. - Hingegen habe ich die Verwcndung bleierner Wasserrohre im 
Mittelalter nirgends erwahnt gefunden. Es ist iiberall von hiilzernen Riihl'en die Rede, eine 
urtiimliche Art, die auch PI,INIUS - 16. h. n. 41 (81), § 224 - anfiihrt, s. auch (3) 871 ff. 
- Nul' von del' Burg Gutenfels wird rine Leitung aus zusammengesetzten Tonkriigen er
wahnt s. H. BERGNER, Handbuch d. bil1'gerl. Kunstaltertumer, I, 105. 

Lit era t u r: (1) M. BERTHELOT, La Chimie au moyen age. Paris 1893. (2) L. V. DELISLE. 
Traites divers IIU1' les projJ1·ietes des choses, Hist. litt. de la France XXX (1883), 334 - 388, 
(3) FR. M. FELDHAUS, Techn. d. Vorzeit usw., Leipzig u. Berlin 1914.(4) Ders., Die geschichtl. 
Entwicklung d. Techn. d. LOtens, Berlin 1911. (5) CHR. FERCKEL, r;yrtiikolo!lied. Thomas v. Brn
b(mt, Miinchen 1912. (6) AL. KAUFMA:-.IN, Thomas v. Chantimpre, Kiiln 1899. (7) E. O. V. LIPPMANN, 
Abh. u. Vortr. z. Gesch d. Natu1·U' .. Leipzig 1906 u. 1913. (8) Del's., Elttstehung 1'/'. Aus
breitnng d. Alchern/e, Berlin 1919. (9) K. MIELEITNER, Ge.<ch. d. Mineralo!lie im Altert. u. im 
MUtelalt. (Fol'tschritte d. Mineralogie usw. VII, Jena 1922, S. 427 - 480). (10) Das Buch 
de1' Natur von Kont·. v. Megenberg, hrsg. v. FR. PFEIFFER, Stuttgart 1861. (11) ED. REYER, Zinn, 
Berlin 1881. (12) V. RosE, A1'istoteles de lapidibus und A1'noldus Scu'o (Zschr. f. deutsch. 
Altert., N. F. VI, 1875, 321 - 455). (13) 1. RlSKA, Das Steinbuch des A1'istotele.~, Heidelberg 
1912. (14) LYNN THORNDIKE, A Hi.,tory of m(l,Qic and experimental Science, London 1923. 
(15) JACOB VAN MAERLANT'S Natnr'en Bloeme, uitgeg. door E. VERWI.TS (Bih\' van Middelncdpr
andsche Letterkunde), Groningen 1878. 



Zur Entwicklungsgeschichte der chemischen Zeichen. 
Von 

PAUL WAL])EN. 

Ubt'r dit' alten « aleht'mistisehl'n Zeiehen» fur dit' 7 MetaUe ist vie! ge
schrielwn und noch viel mehr nachgedaehtworden. Ihr Entstehungsort, ihr Alter. 
ihr eigentlicht'l" Sinn .. kurz die NatUl"- und Lebensgeschiehte dieser Zeiehen 
haben alle hf'rvorragendt'n Historiker der Chemie interessiert;· wir nennen 
nur AMEILHON'). TORIl. BEHGMAN und 1. C. WIEGLEIl 2), H.Kopp 3), 1.110EFEH 4). 

M. HEHTHELOT 5), E. O. VON LJP.PMANN.6) Auf Grund der Ahnliehkeit einzelner 
Symbole mit hieroglyphischen Zt'iehen verlegte man frliher den Ursprungs
ort gem naeh dem alten Agypten (vgl. z. B. AMEILHON, BERGMAN, II00wER). 
Doeh trotz grundlieher Priifung der Frage fallt E. O. VON LIPPMANN 6) das 
folgende Urteil: «Die Frage nach Herkunft und Alter der von den mittd
alterliehen Alchemisten und ihren NaehfolgeTll vielbeniitzten Zeiehen ... 
ist eine aufberordentlieh sehwierige und auch heute noeh bei weitem nieht 
ausreiehend geklarte» (Alchemie, S. :)47). Tm Laufe del' Jahrhunderte wurden 
aber diesen 7 klassisehen Xretallsymbolen zahlreiehe andere heigesellt, und 
anlamieh der irn « Le.xicon phannacevtico·chymieullt» des Apothekers J. CHH. SOMMER
HOF C~iirnherg 1701 und 171 :)) gegt'benen grog en Menge der samtliehen 
Zeiehen iiu thert!' schon W IEGLEIl (1. e. 236) seine Verwunderung, woher der 
Verfasser sie genOmIlH'n halH': « Es seheint fast (so urteilt WIEGLEB). <lalb 
('r die meisten zu beliebigem Gebrauehe erst selbst ersonnen habe». 

Es ware abel' ein IrrtuJ1l, zu glauben, daf~ es sieh hierbei urn eine langst 
iiberwundene Zeitl'rseheinung handelt. J\oeh im Jahre 1843 sah sieh 
JUSTUS LIEBIG, dem man wahrlieh krin!' Riiekstandigkeit zuspreehen und keinen 
Autoritatsglauben vorwerfen kann, gemugigt, in seinem « Handbuch der Chemie 
mit Rucksicht auf Pharmacie» ein « Verzeiehnis der iilteren vorzligliehen pharma
zeutisehen und ehemisehen Zeiehen und Abbreviaturen» zu ~eben. Etwa 

,) H. P. AMEILHOl'i, ;.,'otices e( extraits des manllscrits lISW., Paris, t. V, an VII (1804). 
2) BERGMA,,\-WIEGLER, Geschichte des Wach.,thums und del" EI'findungen In del" Chemie, 

1792, Berlin llnd SteUin, S. 104 lind 2:3[) f. 
3) I-I. Kopp, Geschichte dn' Chemic, II, '±21 (Heidelberg 18H); Beitriige ZW' Ges"hichte 

del' Chell/if, (Braunschweig 1869), S. 499 fI'. 
4) .l. HOEFER, Histoire de la ehimie, 2e edit., t. I, 2.59 f., 268 (Paris 1866). 
5) M. BERTHELOT, Les Origines de l'Alchimie (Paris 1885); Intl'ot/uction it l'etllde de In 

Chimie des Ancien,; et dt! Moyen·age (Paris 1889); Collection des anciens alchimi.-:tes grt:'cs 
(Paris 1888). 

6) E. o. V. LIPP~IA"\:\,, VOl'triilje und Abhondlungen, II, S. 192 f. (1913); insbesondere 
aber in Entstehung und AitsbreituYlIJ del' Alchemic, Berlin 1919, S. 163, 347 - :354, 674. 
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150 derartiger Zeichen werden aufgefuhrt und von der folgenden Erklarung 
begleitet: «Obgleich dip meisten dieser Zeichen in neueren Zeiten nicht 
mehr gebraucht werden und auch hie und da einige Abweichung herrscht, 
wodurch in jedem FaIle l£·icht Verwin'ung entstchen kann, so kommen 
dennoch mehrpre noch vor, und der Pharmazeute mug Kenntnis davon 
haben ». Wenn wir nun beachten, dag zu jener Zeit bereits die BERZELIUs'schen 
chemischen Symboh~ in den Lehrbuchern (und so auch in dem LIEBIG'schen) 
verwendet wurden, so werden wir nicht umhin konnen, die Lebenszahigkeit 
dieser alchemistisch-pharmazeutischen Symhole zu })('wundern. Da~ bei 
diesem Doppelregiment das ZurLickweichen der alten Symbole vor den 
neuen chemischen Zeichcn und Formeln nur langsam sich vollzog, ist selbst
verstandlich. Doch wenden wir uns der Gcgenwart zu. 

Es ist bemerkcnswert, da~ die «alchemistischen Zeichen», diese documents 
hurnains aus einer weit zuruckliegendcn Periodc, gerade in jungster Zeit ein reges 
Interesse gefunden haben, und zwar sind cs vorwiegend die nichtchemischen 
Kreise, oder au1~erhalb der Gemeinde der historischen Forscher Stehende, 
die fur diese Belehung des Interesses Sorge tragen. Sucht man nach den 
tieferen Grunden fur diese Geistesrichtung, so wird man sie unschwer in 
der modernen physikalisch-chemischen Forschung, insbesondere in der Lehre 
vom Bau der Atome und von der Zertriimmerung del' Atome und Elemente 
suchen. 1st doch nur zu oft ausgesprochen worden, und zwar von Ver
tretern der heutigen Wisssenschaft, dag - vom theoretischen Standpunkt 
aus - eine Verwandlung der Metalle wohl moglich, also die Alchemistenlehre 
von der kunstlichen Darstellung des Goldes, etwa aus Quecksilber, «kein 
leerer Wahn» sei! Erscheint cs dann befremdcnd, daf5 in weiten Kreisen 
die Ansicht feste Wurzel fassen konnte, daf.; die Alchemisten bereits diese 
Wege gekannt und diese «Transmutation» praktisch geLibt haben? War 
dann der Schritt nicht zwingend, da{~ sie ihre Kenntnisse in den alten 
Schriften niedergelegt, unter ihren «Geheimsymbolen» verborgen haben? 
Das sichtbare Ergebnis dieser Umbiegung von del' modernen TheOl·ie zur 
alten alchemistischen Praxis liegt in dem heutigen BLichermarkt vor uns, 
- ein «Aufflackern der Alchemie» und eine Wiedererwcckung der «geheimen 
Wissenschaften», der Magie, Kabbala, del' Rosenkreuzerlehre durch zahlreiche 
Einzelschriften, durch Herausgaben jener einst vergeblich zerlesenen Werke, 
- sie sind Zeichen unserer Zeit, bedauerliche Abirrungen vom Wege des 
Fortschritts. 

In diesem Zusammenhange sind alsdann auch die verschiedenen Werke 
zu bewerten, welche die alten Symbole uns bildlich VOl' Augen fuhren und 
begrifflich erschliegen wollen, urn den Weg zum Verstiindnis der vorhin 
erwiihnten Quellenwerke zu erleichtern. Wir nennen nur GESSMANNS Lexikon 1), 
das auf 120 Tafeln einige Tausend solcher Symbole bringt! Urn cinen 
Begriff von der Belastungsart des Gediichtnisses der Leser solcher Schriften 
und von der Phantasiefulle der Erfinde1' dieser Zeichen zu geben, sei e1'
wiihnt, dag z. B. fur Kupfer (Cuprum) etwa 46 verschiedene Symbole, 

1) G. W. GESSMANl\', Die Geheimsymbole del' Alchymie, Arzneikunde und Astl'ologie des 
Mittelalters, II. Anfl., Berlin 1922. 
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fur metallisches Quecksilber etwa.58 EinzelsymLole, fiir gemeines Salz etwa 
:37, fur Steinsalz etwa 46 Symhole gegeben werden! Wir verweisen auf 
das «Zeichenbuch» von R. KOCH I), das Zeichen und Sinnbilder «von Hand
wel'kern und Kaufleuten, von Steinmetzen und Apothekel'n, von Astronomen 
und andern weisen ::\lannern» bringt. Und ebenso erwahnen wir die Axbeit 
von F. LtDY jr. 2) Uber die alchemistischen Zeichen, wol'in eine systematische 
Zusammenstellung nebst Erlauterung del' Zeichen enthalten ist. 

Del' moderne Chemiker blickt mit gemischten Gefuhlen auf diese Uber
fliBe von Zeichen fur ein und dasselhe chemische Individuum; verstandnis
los fragt er sich nach dem Zweck dieser Vie1heit und nach den wissen
schaftlichen Erfolgen diesel' «Tausende und abel' Tausende von zusammen
gesetzten srmbolischen Darstellungen, welehe im~littelalter geschaH'en 
wurden» (GESSMANN). El' fragt sich: wer schuf und benutzte diese Unmenge 
von Zeichen? \V aren es die chemischen Lehrer und Experimentalforscher? 
Und weiterhin wi I'd er dies en alten Zeichen die modernen gegenuberstellen, 
beide ihrem Wesen, ihrer Wirkung und Entwicklungsfahigkeit nach ver
gleichen. Rei diesel' Analyse wi I'd er unschwer erkennen, dag die Chemie 
del' Gegenwal't nicht Tausende, sondern Hunderttausende solcher zusammen
gesetzten chemischen Symhole hat, die abel' ebensovielen bestimmten In
dividuen entsprechcn. lind wenn er die Verbindungen del' organischen 
Chemie naher studiert, wird er die gcradezu iiherwaltigende Macht del' 
modernen Zeichen bestaunen, indem mit Hilfe von nul' wenigen (etwa 4) 
Grundsymbolen diese Hunderttausende von zusammengesetzten Formel
zeichen gebildct werden konnten; ja, er wird dessen gewahr werden, dag 
ohne das geistige Werkzeug del' modernen chemischen Zcichen, ohne diese 
chemische Schnell- und Kurzschrift, die heutige organische Chemie nicht 
denkhar, die organische Synthese wesenios ware! . 

Es tritt dann cine Reihl' von neuen Fragen entgegen: Welche Ursachen 
del' wissenschaftlichen Aufgaben fuhrten zur Aufstellung neuer Systeme, 
bzw. des heutigen Systems del' ehemischen Zeichen? Weiche Denker 
lind Fol'seher wirkten dahei mit? Welcher Entwicklung unterlag dasselbe 
bisher, lind ist cs in gegenwiirtiger Zeit ahgeschlossen? Diese Fragen -
wenn auch nul' kurz - zu heantworten, soil im nachstehenden versucht 
werden. 

Chcmische Lehrbucher VOl' 1800 und alchemistische Zeichen. 

1m Jahre 1.595 erschien des ANDR. LlBAVIUS' «Alchemia», ein Werk, das als 
das erste wissenschaftliche Lehrbueh' del' Chemie anzusprechen ist. Hier 
werden die chemischen Zeichen nicht erwlihnt (WIECLEB, 1. c. 236). 1m 
sdhen Jahre verofl'entlichte LlBAVIUS das mehrhandige Werk Rerum chymicarum 
epislolica forma ad philosophos et medicos (I. Teil, 1.59.5; II. Teil, 1.595; III. Teil, 1599). 
In dies em Werk kommen gelegentlich die Symbole fur die ::\letalle VOl', 
doch fai'il ausnahmslo:-i nur an den Seitenl'lindern, zur bequemeren Tnhalts-

1) ReD. KOCH. Zeichenbnch, welches viele Arten von Zeichen u. Sinnbildel'n enthalt usw. 
II. Anf!., 1926. 

2) F. Li'oy jr., Chem. Zentr.,. 19:26, 1, :2.'):25. 
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an?;abe del' einzelnen Abschnitte. Sur im I. Band (S.174) findet sich, im 
AnschluB an «Hieroglyphia J[ercurii philosophorum ~», im Text eine Be
iSchreibung del' Zeichen auch fiir ander.' ~'1etalle. Das ebenerwiihn te Quecksilber
zeichen findet sich auf den Seitenriindern hiiufig (II. Teil, S. 38, 39, 45, 108, 
389,453,461,476,481,510,583,587), - hieraus ist zugleich die groBe theo
retische Bedeutung des «philosophischcm :\'1ercurius zu ersehen. Fiir Silher 
(Argentum, Luna) tritt das Zeichen ]) entgegen (11,356,481; III,212); fiir 
Gold wird das Zeichen 0 gehraucht (II, 510). «Circulus cum puncto indicat 
solem seu aurum» (1,174). Ais Zeichen des plumbum candid. steht 21- (11,356). 
1m Bde. III (S. 345) handelt ein Abschnitt «de chymicorum scriptura»; daselbst 
wird die Bildung von Gcheimschriften hehandelt, indem z. B. ein besonderes 
Alphabet konstruiert werden kann: Alii duodccim signorulll. septem plane
tarum, & quinque aspectuum notus vice literarum pingunt. 

NlC. LEMERYS COU?",s de Chymie (1675, erschien bereits 1683 in fiinfter 
Auflage) war bis in das XVIII. Jahrhundcrt hinein ein allgemein anerkanntes 
Lehrbuch, das in klarer wissenschaftlicher Darstellung die chemischen Kennt
nisse vermittelte. In diesem Werke finde ich kein chemisches Symbol odeI' 
Zeichen; auf eine kurze «Explication de plusieurs termes dcsquels on se 
sert en Chymie» (S. 53 - 56), sowie eine ironische Schilderung del' alche
mistischen Goldgewinnung (S. 61 -72) sei verwiesen. 

Nehmen wir ein klassisches Lehrbuch del' Chemie auiS del' ersten Halfte 
des XVIII. Jahrhunderts, und zwar H. BOERHAAvEs Elementa chemirre (1732). 
Wedel' im ersten Bande (De Historia et Theoria Artis), noch im zweiten 
Bande (Operat. chern.) dieses grofben Werkes wird von den alchemistischen 
Zeichen Gebrauch gemacht. Dagegen finden sie eine Erwahnung und Er
kliirung in einem kurzen Abschnitt iiber die Metalle (Bd. I, 31 - 43). Hier 
heiBt es: « ... Quin & Charactcribus iisdem 0, <t, ~, Q, d", 2j., 1;,>, Astro
Homi, & Astrologi, planetas coelestes, Chemici metalla designaverunt. Du
bium, qui priores, notis his, ad sua usi fuerint. Sane ex hieroglyphica 
scribendi ratione Chemici sua corpora satis recte exprimunt, ut con tem
planti patet.» 

« t notat omne acre, rodens, acetum, ignem . . . 
o " perfectum, immutabile. simplicissimum. Tale aurum est; 

" semi aurum . . . id in argento observant Alchemistae. 
intimam partem pm'um aurum . . . Id de argento vivo 

Adepti asserunt ... » 

Ferner die Symbole: cJ - Ferrum, 1] - Plumbum, 2j. - Stannum, Q - «notat 
partem praecipuam aurum esse», «acris notae»; dann 0 - «notat Chaos, TO 
Trav, mundus, unum in quo omnia»; v - ~Wasser (Andia), 6R - aqua regis. 

Salze, Vitriole (vitriola), Siiuren, Schwefel usw. haben keine Zeichen. 
Die Affinitatsmessungen mit den verschiedenen Zeichen GEOFFROYS waren 
jedoch schon 1718 erschienen! (V gl. nachher.) 

Wenn wir nun die Zeichen des beriihmten Apothekers vom Jahre 1595 
mit den chemise hen Zeichen yom Jahre 1732 vergleichen, so fallen uns 
Formanderungen auf, welche an den Metallen Silber und Quecksilber in
zwischen stattgefunden haben. Eine Umkehr ist an dem Silhersymbol aus 

6* 
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J! in iI. eine umformung an den HOrtH'rn des Qurcksillwrsymhols aus § in ~ 
eingetreten. 

Uber den Stand drr Zrichenwrwendung in drn chemischen und pharma
zeutischen Lehrbuchern gegen Ende des XVIII. Iahrhunderts sei folgendes 
gesagt: In dem «Taschen-Buch fiir Scheidekilnstlel' mtj das Jahr 1780» (Hera us
geber .J. FR. A. GijTTLING), in dem «GrundrijJ del' Experimenialphannacie» (I. Teil. 
1792; II.Teil, 1793) von S. FR. HERMHI-'T."\DT, - sowie in dem mehrbandigen 
\Verk « Systematisches Hanrlbuch del" gesammten Chemie» (I. Auflagr 1787; Ill. Auf
lage 1806 - 18(7) von CREN (und KLAPROTU). also in dirsell dl"ri verbreiteten 
wissellschaftliclH'n Werken von versehiedr!1em Typus findell sich keine 
Symbole, weder diejenigen aLls der altesten. noeh auch solehe ans del" 
jiingrren Zeit. 

Kurz zusammengefagt lagt sieh sagen. dag die wissrnschaftliehen 
Lehrhiichn der Chemir wahrend det" Periode 160C-1800 entweder 
nur einen heschriinkten Grbrauch (dllrch gelegentliehe T-Jimveisllng auf die 
alehemistisehen }Ietallsymbole) von diesrn «Geheimsymbokn» maehten, 
oder ihrer iiberhaupt keine Erwahnung tUlI. 

:Jledizinisch-ehemisehe nnd praktisch-chemische Werke. 

In welch em L mfang wurden die Syrnholc in den Werken ell'!' ;\Iediziner 
und praktischen Chemiker }wnutzt und welchf' Art von Symbolen wurde 
gehraucht? Einige Beispiele seien herausgegriffen. P AHACELSUS (z. B. in Coelum 
pkilosophorwn usw., Ausgabe Frankfurt 1603) gehraucht gelegentlieh die ~Ietall
svmbok lind zwar fur Silber daR Symhol c Blei = l). 
• In des sogenannten BASILIUS VAL~"'TI:\,lIR Werk Letzt~s Testament (heralls-

gegebcn von T'lENTEH. 1712; IV 242) ist Gold = 0. Silber = J!, Queck
silber = ~. In drm Buch «Oflenbahrung del' verborgenen Handgriffc» (Erfurt 
1624) heigt es Iwi den Fallungen: «Vitriol schlagt nieder MercuriulIl vivum 
und Sal Tartari das 8, ¥ und gemein Salz das ), 0' die ¥ usw.» -

In der Ausgabe drr «Chymischen Sthrijten» des FH. BAS. VALENTiNI von 
BEN. ~IK. PETRAElcS (lIalllburg 1717, bzw. 1740) findell sich im Texte sdbst 
kcine alchemistischen Zeiehen, wohl aher Linden sieh auf den symbolisehen 
Figurentafeln die iiblichen Zeichen der 7 }eIetaIle in del' Reihe~folge: 0, ), 
1,>, 2t, ~, 0, ¥; zwischen diese sind eingegliedert die Symbole fur Saize u. a.: 

W, (X, 0, (I), 8, ferner~ (Sehwefel) llnd 0 (Antimon) (I. e. Figur Zll S.103). 

In dieselhe Zeit fallen auch die Schriften des vielerfahrenen Jou. 
R17D. GLAUBER. Es ist besonders seine Pharmacopoea spagyrica (mit erstern, 
zweitem und drittem Appendix). dir 1654 - 1668 in Amsterdam erschien 
und sehon i III Ti tel mit drr symbolischen Zeichenspraehe prunkt, z. B. 
etwa: « ... 11 nd insondrrheit yom niitzliehell ausziehen oder scheiden des 
8 und J! aus dem 2t gehandelt. wird. r\ehst einem Bericht: Wie per aquam 
~ alem 2l-is nicht nur nus 0, sondern aueh d'te und 2 e. Wie auch aus den 
edlrn und unedlen Steinen ihre Tineturen gleiehsam in })omento ohne 6, 

und Kosten in Copia ZL1 extrahirrll». (Zweiter Appendix, Amsterdam 1668.) 
Zu Beginn des XVlll. Jahrhunckrts ersehien das Werk des grwiegten Prak

tikers ]OH. KUNCKEL VON LOWK'ISTEH'l: Laboratorium Chymicum. herausgegebell 
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yon J. C. ENGELLEDER, Hamburg und Lt'ip7:ig 1722. Auch hier wird die 
gelehrt erscheinende Symbolsprache nicht yerschmiiht. ~litten im Text steht 
z. B. das Zeichen 8, wo Gold odeI' Aurum stehen sollte, ebrnso durchweg 
das Zeichen ), wenn Silber grmeint ist; war vorher yom ",Iercurius die 
Rede, dann folgt nachher das Symbol § (z. B. 5.75, odeI' 247: «Denn wenn 
gleich del' § zu 8 und :> wird, so ist und bleibet er doch 2»). Die Be
zeichnung stimmt also mit derjenigcn des BAS. V ALENTINUS iiberein. Fur 
die anderen Metalle sind dieselben Srmbole wie bei BOERHAAVE aufgefuhrt: 
¥ (Venus = Kupfer), dO, 2+ und fJ. Ferner ist hier Antimon = 0 gesetzt 
(z. B. «ein Pfund onii crudi», 1. c. S. 449). 

Eines verdient hesonders hervorgehoben zu werden: die praktische 
~otwendigkeit, zusammengesetzte Stoffe, die yon einem hekannten 
Jl e t all sich ableiten, durch cine kur7:t' Formel auszudriicken, zwingt zu 
einer Formelsprache, die aus einem alchemistischen Symbol mit eng an
gefiigter lateinischer Charakterisierung gebildet ist. Bei KUNCKEL ist dieses 
Bezeichnungsverfahren stark entwickelt, z. B. fiir Goldverbindungen: 8 pota
bile (5. 143), 8 fulminans (5. 272, 27;3), 8 vitae (S. 2:30), sal 8 (5. 297), odeI' 
fiirSilberderivate: amalgam a ]) (5. 3C)-t), calx]) lind tinctura ) (S. :306),]) cornea 
(S. 308, 314, 328) = Llina cornea, ]) corrosiva (5. :314), odeI' Sulphur ]) = Sul
phur Lunae (5.32:3), hz\v. Sal Lunae c= Sal :J (5.331) lISW. 

Es ist hier wie vorhin wohl hallptsachlich eine Art chemischer Kurz
schrift, odeI' die Tendenz nach aul.~rrlicher Gelehrsamkeit, welche jene 
Ausdrucksform wahlen lieK 

Lherblicken wir nun auch diese Art von historischen Dokumenten, 
so erkennen wir. dag es in erster Reihl' wiederum die alten :\Ietallsymbole 
sind, die sieh eines gewissen Gebrauches erfreuen. Del' L'mfang diesel' 
Verwendllng ist aher besehrankt. 

Experimentelle wissenschaftliche Forschung. 

Wie stellten sich die Vertreter del' experimentellen wissenschaftlichen 
Forschung Zll den alten S~'mbolell? Wir wahlen aus del' Zeit 1600 -1800 
diejenigen Werke, welche die V erbrennllngserseheinllngen betreffen und gerade 
die .Metalle als Versuchsobjekte behandeln, da hier die Gelegenheit zur 
Verwendung dm- alehemistisehen:\Ietallsymbole gegeben war. Unter den Weg
bereitern fiir die neue (antiphlogistische) Chemic sind hesonders JEAN HEY (1630), 
JOHl'i :\Lwow (1674), c. W. SCHEELE, sowie 1. PRIESTLEY (1775) U. H. CAVENDISH 
zu nennen. In 1. REYS denkwurdiger « Abhal1dlung tiber die Ursache del' Gewichts
zunahme von Zinn und Blei beim Vfj"kalken» (1630) linden sich keine Zeichen 
fiir Blei, Zinn, Quecksilber, Kalk usw. 1) Die Cntersllehungen JOHN :\JAYOWS 
«tiber den Sa/peter und den salpetrigen Lujtgeist, das Br-ennen und das Afhmen» (1674) 
behandeln verschiedene Salze. Schwef'el, Vitriole, Eisen, Kalk u. a., - alche
mistische Zeiehen werden abel' hei keinem Stoffe angewandt. 2) 

Waren REY und :\lAyOW Xrzte, so war SCHEELE Apothekel', und dann 
lag es nahe, gel'ade bei ihm die Verwendung del' alten Zeichen zu ver-

1) Ygl. OSTWALD, Klassiker !\r. 172. 
2) Vgl. OSTWALD. Hlassiker Nr. 12:i. 
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muten. Doch wed!:'r in SCHEEI.ES «Chemischer Abhandlung von Lttfl und Fener» 
~1. Ausg., 1782) noch in PRIESTLEYS «Experiments and Observations on Different 
Kind.~ of Air» (London 1775, Vol. II, On dephlogisticat!:'d Air), oder in 
H. CAVENDISHS klassischen Untersuchungen (vgl. The scieutific Papers of the 
Hon. Henry Cavendish, edited by Sir E. THORPE, Cambridge 1921, Vol. II, Chemical 
and Dynamical), welche einen Zeitraum von 1766 - 1788 umfassen, finden 
sich alchemistische oder andere chemische Svmbole. Nur in seinen hand
schriftlichen Notizen, so z. B. in den unveroffe-dtlichen Papieren uber «Warme 
und Kalfe» (vgl. I. c. Vol. II, p. 332 ff.) wird offenbar als Abkurzungs
zeichen durchweg fur Quecksilber das Zeichen ~ gebraucht. 

Aus jener Zeit der grogen Ereignissp in der Chemic wollen wir noch 
einer grundlegenden physikalisch-chemischen Untersuchung gedenken. 
Es ist die Arbeit von Sir CHARLES BLAGDEN (1788) uber die Gesetze der 
Uberkaltung und Gefrierpunktserniedrigung wasseriger Salzlosungen.1) Salze 
mannigfacher Art, Sauren, Alkalien usw. kommen hierbei in Bptracht, doch 
alchemistische Symbole fur dieselben findpt man hier nicht. 

Das Ergebnis dieser Nachpriifung lautet kurz: Die wissenschaftlichen 
Erforscher der Verbrennungserscheinungen (oder der «Metallverkalkung») 
haben den publiken Gebrauch der alchemistischen Zeichen auch fur dip 
Metalle vermit'dpn. 

Begin n de r Af'fi nit a t s m e s s un g e n (Verwandtschaftstabellen). 

Das Bedurfnis nach einer chemischen Zeichensprache uberhaupt wurde 
in dem Mage immer mehr fuhlbar, als der in fi·uherenEpochen vorherrschende 
Drang des Geheimhaltens einem machtvollen Drang zur Offenbarung, zur 
Ergrundung der chemischen V organge Platz machte. Durch die Arbeiten 
von Chemikern, wie GLAUBER, BOYLE, LEMERY, BECHER, KUNCKEL, BOERHAAVE, 
STAHL u. a., war das Tatsachenmaterial wesentlich bereichert worden; die 
Klasse der sog. Salze hatte, durch die Iatrochemie beinflugt, einen erheblichen 
Zuwachs erhalten, neue vereinfachte Methoden ihrer synthetischen Gewinnung 
waren bekannt geworden. Andererseits hatte NEWTON den Naturwissen
schaften neue mathematische Grundlagen gegeben und durch die Lehre von 
der Anziehung, die auch auf die kleinsten Teilchen der Korper ubertragen 
werden konnte, fUr die Ursache der chemischen Wechselwirkung eine al1-
schauliche Vorstellul1g geliefert. Es erstand damit das Gebiet der «Affil1i
tiitsbestimmungen». Die Versuchp zur Systematisierung der Verwandt
schaften, die Notwendigkeit der tabellarischpl1 Darstellungder Ergebnissp, 
das Fortschrpiten von qualitativpn Betrachtungpn zu quantitativen Bestim
mungen der Vorgange und Stoffp, dies alles fuhrte allmahlich aus den ge
heimnisvollen alchemistischen Zeichen hinaus zu einer neuen chemischen 
Zeit mit neupr, rationeller Formeisprache. 

Am Anfang dieser neuen Zpit stphen dip Versuche E. F. GEOFFROYS yom 
Jahre 1718. E. F. GEOFFROY sen. verM{'entlichtp 1718 seine «Table de.~ d'ijferents 
rapports observes en cMmie entre differentes substancelJ». Die Zeichen GEOFFROYS 
betreffen nicht allein dip historischen Elemente, sondern auch Basen, Sauren 

') Y gl. ()ST\ULIl, Klas"ikel' 1\ ... ii/). 
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und Saize. Fiir die Met a II e gibt er die nachstehenden SymboIe: SM = 
substances metalliques, 8 or, ]) argent, ~ mercure, 9 cuivre, if fer, l) plomb, 

2/. etain; dann noch Zc = zinc,"® = regule d'antimoine. Weiterhin: V = 

terre absorb ante, \7 = eau, e sel, ~ = soufre mineral, ~ = Principe huileux 

ou soufre principe. Sauren, Saize usw.: ~ = esprits acides, >8 acide du scI 

marin, )CD acide nitrpux, > ~ acide vitriolique, -:-I+- = esprit de vinaigre, 

'\J = esprit de yin et esprits ardents. & sel alcali fixe, tiP sel alcali 

volatil. 

Saure- und Salzcharakter der Stoffe erhalten demnach besondere, 
allgemein giiltige und nicht allzu zahlreiche Unterscheidungszeichen, wobei 
der Kreis 0 als Grundsymbol dient und durch raumliche Versetzung der 
Nebensymbole die Ahstammung, bzw. Natur der pinzelnen StoffI' gekenn
zeichnet wird. 

Ein halbes Jahrhundert spater tritt TORBERN BERGMAN mit ahnlichen 
Forschungen auf. 

In seiner umfangreichen Abhandlung Von der Attraction (1775) gibt 
T. BERGMAN fur 59 verschiedene Substanzen (teils einfache, teils zusammen
gesezte) die chemischen Z e i c hen, «die teils bekannte, teils neue sind», 
Mit ihrer Hilfe stellt er dann seine V erwandtschaftstabellen auf und gibt die 
Umsetzungsgleichungen (Kleine Schriften. III, 360 - 602. 1785). Zur Be
zeichnung der Sa urI' dient +, des rein en «Kalchs» (~Ietalloxyds): W p. 

~Iaterie der Warme: t::,; Phlogiston ~ (s. 0.); Lebensluft (Sauerstoff) A: 
Schwefel ~. 

Fiir die Metalle (oxydiert) werden zusammengesetzte Zeichen verwandt: 
Pia tine W])8; Gold W 0); Silber W]); Quecksilber W ~; Blei W lJ: 

Kupfer W 9; Eisen W if, Zinn W 21; Wismuth W (5; Nickel W 9; o 
Arsenik W 0-0; Cobalt W Q; Zink W 0; Antimon W 0; Magnesium (Man-

gan) W cb· Auch die Sauren hahen zusammengesetztp Symbole (aus + 
und Salz): 

Anorg.: Vitriolsaure + c:E1u, Salpetersaure -+ CD. Salzsaure + e, dephlo-

gistierte Salzsaurc (Chlor) + e y, Konigswasser \7-{' Organ. SaUl'en: 

Weinsteinsaurc + 9, Saucrkleesaurc + $. Citronpnsaure + C, Benzoi~

saure + +, Essigsaure -+I+- (s. 0.), Ameisensaure + f· 
Alkalien: fixes (reines) Pflanzen alkali 8v v p (s. 0.); remes fixes 

:YIineralalkali & m p (s. 0.); rpines fliichtiges Alkali tiP fl, Wasser \7, 
Weinalkohol 'V (s. 0.). ~\th('r 0 8 c· 
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In welcher Weise BERGMAN nun die chemischen l!msetzungen darstellte 
und welche augere Gestalt del'al'tige Formeln fur « doppelte Attraktionen» 
annahmen, zeigt z. B. das Schema 24 (BERGMAN gibt 64 Schemata) - «sal
petel'saures Quecksilber durch das geheime Salmiaksalz zerlegt»: 

~J 
~~'l 

Es ist nicht zu verkennen.. dag BERG MANS Symbole sich noch ganz 
auf dem historischen Boden der alchemistischen Zeichen, del' alten Metall
symbole usw. bewegen. Die letzeren werden durch das Gruppensymbol l:j:l 
fur Metallkalke vermehrt. Die Zahl del' j\letalle und Sauren ist seit GEOFFROYS 
Versuch angewachsen, das Studium der chemischen Umsetzungen hat eine 
erhebliche Ausdehnung erf'ahren. Immer dringlichcr wil'd das Bediirf'nis, den 
neuen Erkenntnissen eine neue Ausdl'ueksw('ise zu sehaffen, die Reaktionen, 
nicht aUein die Stoff'c zu snnholisieren. 

Beginn der quantitativen Chemie: «Zahl,Naturund Vcrhaltnis». 

An die bisherigen Symbole, die nur den chemischcn Charakter del' 
Stoff'e wiedergaben, trat eine neue Aufgabe heran, als sie auch die chemischen 
Vorgange zwischen den verschiedenen Stoff'en kurz darstellen sollten. Von 
dem Zeitpunkte an, als auch das G('wicht in die chemischen Bildungs- und 
Umsetzungsvorgange eingefiihrt wurde, als die Untersuchungen einen wagen
den und messenden Charakter annahmcn, bzw. das Gesetz von der Erhaltung 
des Gewichts (der }lasse) auf die ehemischen Vorgange angcwandt wurde, 
trat immer deutlicher die Unzulanglichkeit der alten Symbole und die Un
bequemlichkeit ihrer zahlenmagigen Verwertung hervor. Dies ersehen wir 
aus LAVOISIERS Bemuhungen, den ehemischen Reaktionen ein mathematisches 
Gewand zu vcrleihen, sie in cine Gleiehung zu bringen. 

1m Jahre 1782 untersuehte LAVOISIER (Mem. de l'Acad., 1782, p.492) 
die Auf10sung del' Metalle in Sauren. Nehmen wir als Beispiel die Reaktion 
zwischen Eisen und Salpetel'saure, die in 2 Teilen Wasser gelost ist, wobei 
die Salpetersaure als aus « salpetriger Lufh, Sauerstoff' und Wasser bestehend 
angenommen wird. Es hedeutet: 

r:J' -Eisen, V -Wasser, 4 -Sauerstoff', 6t Salpetrigluft, 
-

bzw. ffi-l Salpetersaur('. 
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Die zur Reaktion verwendf'tc Eisenmenge sei a, und bedeute b das 
:\lengenverhaltnis zwischen dem reagierenden Eisen zur Salpetersaure, dann 
stellt sich die Zusammensetzung des Gemisches v 0 r df'r Reaktion folgender
magen dar: 

(a d') + (2abV+a;V) + (~f ~ + a; bt). 
Wird die Mengf' der zur Auflosung notigen Salpetersaure a b = 1 Pfund 

genommen, dann ergiht sich fur den Zustand df'r Losung n a c h der Reaktion 
die Gleichung; . 

(ad'+~~)+(2V + :[V) + (}$ -~~ + ~bt -~6f). 
Durch Versuche wurden die Zahlenwerte ermittelt und der Gleichung 

folgende Gestalt gegehen: 

('2 d' + '058 +) + (2',5 V) + ('192 ~ + '192 bt). 
Da1b in diesem Vorgehen LAVOISIER'S nicht die Form der Zeichen, sondern 

die neuartige Anwendung derselben das besondere Interesse verdicnt, 
ist Idar. Hier tritt uns el'stmalig der historisch denkwurdige Versuch ent
gegen, unter Zuhilfcnahme del' Symbole die Formeln fiir zusammen
gesetzte Stoffe und dif' Gleichungen Hir chemische Reaktionen 
in quantitativer Weisf' zu entwerfen. Wenn wir die Ansicht KANTS 
gelten lassen, « ... da1b in jf'del' besondel'en ~aturlehre nur so viel eigen t
liche Wissenschaft angetrofl"en werden konne, als darin .Mathematik an
zutl'efl"en ish (Mefaphysische Anjangsgrunde der Nafurwissensthajt. 1786), so mug 
zugegf'ben werden, da1b die mathematische Edassung chemischer Vorgange 
durch LAVOISIER in der Entwicklungsgeschichte der Chemie einen Wende
punkt bedeutet. 

Doch die alchemistischen Zeichen waren zu wenig fugsam, zu wenig 
inhaltreich. In Erkenntnis dessen hatte die f'ranzosische Akademie der Wissen
schaften nicht nur eine dem antiphlogistischen System entsprechende neue 
chemische Nomenklatur (1787) gutgeheigen, sondern auch die Notwendig
keit neuer chemischer Symbole erkannt. «W enn die Zahl der einfachen 
bekannten Substanzen und das Verhaltnis, das sie unter sich haben, angegeben 
ist, welche Art von Zeichen wird man ihnen beizulegen haben, damit sie 
durch ihre Verbindung untereinander zusammengesetzte Zeichen bilden 
konnen, die die Zahl und Natur der einfachen, in eine :\1ischung kommenden 
Substanzen anzeigen?» Und weiter: «Die chemischen Zeichen mussen wie 
die Zeichen der Algebra beschafl"en sein, wclche die Operationen des Geistes 
bezeichnen, in dieser Wisscnschaft notig sind, und den Feldmessern aller 
Lander die Mittel, sich verstandlich zu machen, erleichtern », so argumentierten 
1. H. HASSENFRATZ und P. A. ADET. 

HASSENFRATZ (Bergwerksunterinspektor) und ADET jun. (dirig. Arzt) haben 
1787 in ihrer «Abhandlung tiber neue in der Ohemie anzuwendel1de Zeichen»l) ein 
denkwurdiges Dokument geschaffen, £las nicht nur zu del' Zeit seines Er-

1) Vgl. K. Y. MEID):,\GER. Methode der chemiscllen Nomenklatur IISW., \rien 1793. 
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schein ens einen gl'oll.en wissenschaftlichen Wert besafb, sondrrn noch gegen
wal'tig wegrn del' Viclseitigkeit del' mitberiicksichtigten Faktol'en unserc 
Bewunderung verdient. - Dip Weite ihl'f's Blickes zeif!;t sich in ihl'em Ziel 
})('i der Aufstellung der neucn Zeichen: 

«~hn kann die Chemie als eine Wissenschaft betrachten, welchc 
uns lchrct, wie in cineI' Zusammensetzung (d. h. chemischen Vel'hindunf!;) 
die Zah l. !'; atur und das Vel'haltnis del' als pinfach hetrachteten Suh
stanzen beschafl'en, unci was die gew'nseitige Wirkung sei, welchc die 
cinfaehen odeI' zusammengesetztt>n Substanzen gegcneinandcr ausuben» 
(1. c. S. ;315). 

Die Zeiehen Bollten also Zahl, J\atur und Verhaltnis del' einfachen 
Substanzcn in einer chemischen Verbindung ausdrilcken und zugleich an
zeigen, auf weIche Art diese verschiedenen Elemente ineinander wirken. 
Das Zipl war weit hinausreichend iiher aile friiheren Bemuhungen, es war 
zu weit auch fiir den damalif!;en Stand der Chemie, - es bildete glcichsam 
clas Arbeitsprogramm fur kommendp Generationen von Chemikern. 

Man kann zweierlei Prinzipien \wi dipser neuen Zeichengebung unter
scheiden: 1. einfache geometrische Figuren (Zeiehen)zurKennzeichnung 
von Korperklassen, 2. Buehstaben zur Lnterscheidung del' Einzelstofl'e und 
3. gerade Linien in versehiedener Stellung zur Bezeiehnung von Lieht
stoff, \Varmestofl', Sauerstoff und Stiekstoff, «die in die ",lisehung del' meisten 
Korper zu kommen seheinen» (1. e. S. :321). 

Ais erstes Beispiel wahlen wir die }}etalle, urn an ihnen den l7nter
sehied der neuen Symbok gegenuber den bis dahin hartnackig gewahrten 
alchemistisehen Zeichen zu vemnschaulichen. Ais Wurzelsymbol fur die 
metallisehen Substanzen dient ein Kreis O. Urn nun (iie einzclnen 
Mctalle kenntlieh zu machen, wird in jeden Kreis del' Anfangsbuch
stahl' des lateinisehen ~anl(>ns1) dieses Metalles gesetzt: «Wirhaben 
uns deswegen del" lateinisehen Anfangsbuchstahen bedient, weil die 
lateinischen Namen allen Gekhrten hekannt sind», fUgen die Autoren 
erkliirend hinzu. Nul' fUr das Gold wird - urn den alten Charakter bei
zubehalten - das Zeirhen 0 gewahlt. Es rpsultieren hiernaeh fur die 
metallisehen Elemente folgende Symbole: 

@ = Argentum, @ = A rsenirum, ® = Bismuthulll. @)= Cuprum, 

®= Ferrum, ® = Hydrargyrum, @ =:\hgnesium (~langan), ® = Molyb

denum, ® = Stannum, @ = Stibium, usw. 

Hierbei Wit es auf. da{~ bei g lei c h lautenden Anfangsbuehstaben y {'l'

s chi e den e r Metalle noeh ein kleiner Buchstahe 1) (Konsonant) aus clem 
J\amen dem Zeirhen heigefugt winL z. 13. As, Sb usw. 

Fur die en t z ii n d 1 i c hen Substanzen (WasserstoH, Kohlenstoff, SchwefeL 
Phosphor) wird ein Halbkreis in versehiedener Stellung gewahlt (man 
wird hier wohl eillt' geistige Nachwirkung der Phlogistonlehre }H'i diesen 
heiden Antiphlogistikern erblicken konnen !). 

1) Man yergleiche hierzlI das SYstelll der SYInholbildllng )wi BERZELll;S lind heachte 
rlas Genwinsallle in iwiden SYstrmrll. 
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Die ersten abgekiirzten Symbole fiir S ii u I' e - R a d i k a I e 1) riihren eben
falls von HASSENFRATZ und ADET 1787 her. Ais Grundsvmbol dient hier'bei 
ein 0; die Einzelradikale werden dann durch eingeschriebene groBe Buch
stab en, und zwar die ersten Buchstaben des lateinischen Namens 
charakterisiert, also lill = Radikal del' Essigsaure (acid. aceticum), lliJ = Rad. 

d. Borsaure, [§] = ~~d. d. Benzoesaure,@J = Rad. d. Citronensiiure, II] = Rad. 

d. FluBspathsiiun" IFDlI= Rad. d. Ameisensaure (acid. form.), ~ = Rad. d. Salz
saure (( murium»). Hierbei wird nun ein Grundsatz angewandt, del' nachher (bpi 
BERZELIUS) wiederkehrt: bei Stoffen mit gleichlautenden Anfangsbuchstaben 
wird noch ein (kleineI') Hilfshuchstabc hinzugefiigt, z. B.: Bz, Cp, MI, Fm. 

In gleicher Weise werden Basen-Radikale (Alkali) durch das Gruppen
symbol 6" die Erden dagegen durch \l gekennzeichnet; die Einzelstofl'f' 
werden dann wiedcrum durch den Anfangs buchstaben del' latcinischen 
Benennung bestimmt, z. B. : 

~ = Pottaschp, & = Soda; '{j = Baryt, \[j = Kalkcrde. 

'fJ = Magnesia, "(j = Alaunerde, W = Kiesdprdp. 

Neben den eben dargelegtt'n Symbolformen haben die beiden Autoren 
noch die schwierige Frage nach den Regeln, wonach die Zeichen del' 
c hem i s c hen V e r bin dun g e n zu bilden sind, einer Losung zuzufiihren 
versucht. Hier·bpi galt es - nach ihrem eingangs angefiihrten Arbeits
programm - nicht nul' die .i\'atur, sondern auch die Zahl und das Ver
haltnis del' Komponenten moglichst eindeutig auszudriicken. Kurz gesagt: 
als das Endziel schwebt ihnen schon eine chemische Forme! VOl', welchp 
qualitativ und quantitativ dip Vprbindung beschreibt. DaB dieses 
Ziel iiberhaupt gesteckt wurde, bedeutet einen gewaltigen FOl'tschritt, datA 
es nicht erreicht werden konnte zu einer Zeit, wo es noch keine Atom
theOl'ie und keine Erkenntnis del' multiplen Proportionen gab (also V 0 r 
DALTON und BERZELIUS), ist daher sinngemaib. Es ist nun reizvoll zu ertirtern, 
mit welchen Mittpln sie del' Losung des Problems nahertraten. 

Die Aufgabe ist am einfachsten, « •.. wenn das Verhaltnis del' Menge 
unter den Bestandteilen einer Mischung das namliche ware». Bei gleichen 
Pro port ion en in del' Verbindung setzt man die Zeichen del' Komponenten 
eng nebeneinandpr auf eine Horizontallillie, z. B.: 

Essigsaurer Kalk IC7iJV , essigssaure Pottaschc /~ W. , citroncnsaure!l V ~ I~~'.J 

Sodasalz ~ . 
Die Base wird hier iiberall VOl' das Saureradikal gesetzt.2) 

Del' zweite Fall ist derjenige, wo e i n e del' beiden Substanzen v 0 r
wi e g t. Dann tritt an Stelle des N ebeneinander pin U bel' e ina n del', d. h. 

1) Man vel'gleirhe hit'rzu das System del' Symbolbildung hri BERZEI,Il'S lind IlPachte 
das Grmrinsame in beiden Svstemcn. 

2) BERZELII'S setzte nachher eht'ufalb dt'n positiYrn Bestandtril ,'oran, 
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III die Symbole tritt noch ein I' au m I i c her Faktor, indem die vorwiegende 
Substanz un tel' die andere Komponente geschrieben wird; z. B. 

Saum klmau,cs Pottaseh,,.I, ~ (neben dem Sal, ~). 

Und nun noch ein interessanter Umstand. Del' Warm est 0 ff wird 
als einfache «Substanz» betrachtet, die «in die Mischung del' meisten KOrper 
zu kommem scheint (1. c. 321), er hat das Zeichen I, und man kann «die 
V erbindungen des Warmestoffs mit den verschiedenen KOrpern in drei ver
schiedenen Zustanden betrachtem (L c. 331), je nachdem diese Korper <mach 
dem MaBe del" .Menge des Warmestoffs, mit welchem sie verbunden sind, 
fest, fliissig oder luftformig sind». Es werden also die verschiedenen 
A g g reg a t z u s tan £I e ebenfa11s durch die Symbole gekennzeichnet. Dieses 
wird dadurch erreicht, £lag £las Zeichen des Warmestoffs links oben am 
Stoffsymbol den fl ii s s i g en, links unten den I u f t for mig e n (elastisch-

fliissigen, gasformigen) Zustand ausdruckt. Z. B. Ather W fest, '<g> fliissig, 

(§> luftformig; Kupfer © fest, @ fliissig, f0 luftfOrmig (1) 

1m Zusammenhange mit dem «Warmestoff» sei an folgendes erinnert. 
Nach LAVOISIER (1777) «ist ein Gas ... eine Verbindung des Warme
stoffs mit einer wie immer Namen habenden Substanz». Wie 
ste11t sich nun im Sinne von LAVOISIER die Oxydation eines Meta11s dar? 
Noch 1787 sagt er (1. c., S. 34.5): «Die Lebensluft (d. h. Sauerstoff im heutigen 
Ausdruck) hat also ihre Grundlage, und diese ist es, welcher wir den Namen 
Sauerstoff geben ... Wir sagen also nicht, dag die Lebensluft 
sic h mit den .M eta 11 e n vel' bin £I e, u m .M eta 11 k a Ike zu bilden. Diese 
Art, uns auszudriicken, wurde nicht genau genug sein. Dagegen sagen wir, 
daib, wenn ein Meta11 durch einen gewissen Grad del' Hitze ausgedehnt ist, 
. . . es fahig werde, die Lebensluft zu zersetzen, ihre Grundlage, das ist den 
Sauerstoff dem Warmestoff zu entreiBen, so, daib letzterer frey wird.» Hier
nach ist der «Sauerstoff» ein hypothetisches Ding! 

D a It 0 n 's At 0 m the 0 r i e. B e r z eli u sun d £I i e c hem i s c hen 
Prop 0 rti onen. 

Ais LAVOISIER, BERTHOLLET und FOURCROY in der franzosischen Akademie 
der Wissenschaften ihren Bericht tiber «die neuen Zeichen» von HASSENFRATZ 
und ADET erstatteten, hoben sie hervor, daB die letztgenannten allerdings 
« . . . nicht mit Bestimmtheit die Proportion der zu den Verbindungen 
kommenden Substanzen haben anzeigen konnen», immerhin aber es ver
mocht haben, « ... durch die Stellung ihrcr Zeichen hiervon eine ziemlich 
genaue Kenntnis zu geben» (1. c., S. 341). Ais besonderes Verdienst betrachten 
sie, dag die neuen Zeichen « ... den Augen nicht W orte, sondern Tatsachen 
vorzumalen», sowie «von den Verbindungen, die sie vorstellen, echte Begriffe 
zu geben» vermogel.l (1. c., S. 360). 
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Das Erreichtt' ist immer nur t'inr Etappe auf ot'r Bahn ot's Erreich
baren. Zum W t'iterschreiten bt'ourftr alwr die Chemie neuer Tatsachen 
und neuer Theorien. Die cht'mischt' Analyse t'int'Tseits, dir Atomtht'orir 
andererseits ergaben zu Beginn dt's XIX. Jahrhundrrts die Grundlagt'n fur einr 
neue Entwicklung. Es war DALTON, der (1808) das Axiom aufstelltt', « da1~ 
die letzten Teilchen aller homogenen StoHe vollig gleich in 
Gewicht, Gestalt usw. sind. "lit anderen Worten: jedes Atom Wass{'r 
ist gleich jedem anderen Atom Wasser, jt'drs Atom Wasserstoff ist gleich 
jedem anderen Atom Wasserstoff usw.». Dann folgt fur DALTON als weitere 
groae Aufgabe « •.. di e B estim m un g de r rela ti yen Ge wi ch te fin' 
letzten Teilchen, sowohl der t'infachen wie drr zusamm{'n
gesetzten Stoffe, die Zahl der t'infachen Elementaratome .. 
weI c h e e i n z usa m men g e set z t e sAt 0 m b i I d t' n» usw. 

Sind nun diese relativen G e wi c h t e der Atome (d. h. die Atomgewichte) 
bestimmt (und zwar auf Wasserstoff als Einheit bezogen), und ist die Z ah I 
der Einzelatome, die eine zusammengesetzte Verbindung bildt'n, bekannt, 
dann tritt die Notwt'udigkeit hinzu, die Ergebnisse kurz zu formuliert'n, d. h. 
fur die neuen Erkenntnisse eine neue entsprechende Ausdrucksform zu 
schaffen. Und so entstanden auf dt'm Boden del' Atomtheorie die Sym
bole DALTONS. 1) 

Das Grundzeichen ist wiederum del' Kreis (als Projektion del' kugel
formig gedachten Atome). Urn nun dir einzdnt'n Elemente zu untt'rscheidt'n, 
werden zweierlei Bezeichnungsweisen angewandt, und zwar 1. willkiirlicht' 
N ebenzeichen im Innern del' Kreise, z. B. 8 Wasserstoff, CD Stickstoff, • Kohlt'n-

stoff,O Sauerstoff, E8 Schwefd, (i) Phosphor, ® Magnesia, @ KaIk, C)N atron 
usw.; 2. die groaen Anfangsbuchstaben dt'r englischen Namen im 

Innern der Kreise, z. B. 0 = Iron (Eisen), 0 = Zinc, © = Copper. 
Del' Sin n diesel' Symbole ist der folgende: jedes Symbol entspricht 

1 At 0 m, und zwar dem G e w i c h t e des Elementaratoms (d. h. dem Atom
gewicht). IHit jedem einzelnen Symbol wird abel' qualitativ und quantitativ 
eine gegebene Stoffart gekennzeichnet. Die Ve r bin dun g e n besteheu in 
del' Nebeneinanderreihung zweier oder mehrerer Atome und Atomarten. 
So werden z. B. folgende Formeln von zusammengesetzten Korpern erhalten: 

8 
Wasser 80; Ammoniak 8CD, Kohlenoxyd 0.; Schwefelwasserstoff (8 : 

o 0 
8 

Essigsaure 8:8 Zucker ~:~ [= (4 At. C + 2 At. 0 + 1 At. H) = 1 AI-

kohol + 1 KohlensaureJ. Jedes Symbol entspicht einer Moiekel in Grammen. 
In dieser bildlichen, nach Art, Zahl und Gewicht der Elementaratome dar

stellbaren Form der chemischen Stoffe liegt ein ungewohnlicher Fortschritt 
gegenuber der Vergangenheit. Die Symbole sind einfach und fur die Metalle 
rationell (nach ihrem Namen) gebildet. Hut' Anwf'udung auf dem Gehiete 
del' zusammengesetzten Stoffe setzt direkt die analytische Untersuchung der-
8eIben voraus. Das Formelbild solcher Molekeln gibt sofort ein anschauliches 

I) Vgl. OSTWALD"S Klassiker Nr. 3, S. L'i ff. 
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Bild von der Natur der Bestandteile und der Zahl der in der Verbindung 
vorhandenen Atome. 

Dai3 die Atomsymbole DALTONS in der damaligen Chemie recht wirkungs
los blieben, darf man vielleicht daraus schliei3en, dai3 die beiden Begriinder 
der ~Iolekulartheorie, und zwar AVOGADRO (1811) und AMPERE (1814), die 
Atom- und Formelsymbole DALTONS nichtberiicksichtigen. Am ausfiihr
lichsten hat sie sein Zeitgenosse TH. THOMSON in seiner History of Ohemistry 
(IT, 289 ff.) bewertet. Daib in diesen Symbolen mehr enthalten war, als die 
YIeistzahl der damaligen Chemiker erblickte, zeigte derselbe TH. THOMSON .. 

Die Analyse durch BERZELIUS hatte damals fiir die Essigsaure und 
Bernsteinsaure ( als Anhydride) die gleiche Zusammensetzung: 2 At. Wasser
stoff, 4 At. Kohlenstoff und 3 At. Sauerstoff ergeben. Die Deutung del' ver
schiedenen chemischen und physikalischen Eigenschaften sucht nun THOMSON. 
in cineI' verschiedenen An 0 I' d nun (!; del' Atome, etwa so 

0.0 eo. 
OOOoderOOO ..• .0. 

«l'ow undoubtedly these two arrangementes would produce 
a great change in the nature of the compound.» (1. c. II, 305). 

Es konnte kaum andel's sein: die analytischen Unterlagen del' neuen 
Lehre und die Atomgewichte waren recht unvolIkommen, die Ableitung 
del' Formeln war unzulanglich, die Symbole selbst nicht einheitlich gebildet. 
Doch die groi3e Grundvorstellung von den Atomen und deren Gewicht, 
sowie von den multiplen Proportionen war geschaffen! Den weiteren Ausbau 
ubernahm BERZELIUS. Lief~ sich DALTONS Symbolbildung nicht weiter ver
cinfachen und zu anschaulichen Formeln fur Verbindungen umgestalten? 
Waren die Kreise notwcndig, da doch allgemein die spharische Gestalt der 
Atome als bekannt vorausgesetzt werden konnte? Warum konnte mit zu
nehmender Erkenntnis neuer Elementarkorper das Prinzip del' Symbolisierung 
- durch die grof6en Anfangsbuchstaben der Namen diesel' Elemente - nicht 
e i n he i t 1 i c h fiir aIle bekannten und noch zu entdeckenden Elemente zur Gel
tung gebracht werden? Und liefb sich nicht, an Stelle der englischen Namen, 
eine international gebrauchliche Sprache zur Namengebung heranziehen? 
Auf den Schultern von HASSENFRATZ und ADET, sowie von DALTON stehend, 
schuf nun BERZELIUS sein System. 

1m Jahre 1814 veroffe~tlicht BERZELIUS seinen «Versuch, ein rein-wissen
schaftliches System der Minemlogie auf die elektro-chemische Theol-ie und die chemische 
Proportionslehre zu grilnden» .1) Hier werden zur leichteren Ubersicht der 
Proportionen, nach denen die Bcstandteilc vereinigt sind, zuerst gewisse 
Zeichen und aus diesen zusammengesetzte Formeln vorgeschlagen. 1m selben 
Jahr bringt BERZELIUS auch fiir seine chemischen Untersuchungen seine neuen 
Zeichen in V orschlag und begriindet dies folgendermafben 2) : 

«Wenn wir nun das Gewich t de s Sa u erstoffg as, das Zentrum aller 
Chemie, als Einheit ann ehmen, und das Gewicht aller andern einfachen 
Korper in Gasgestalt bei gleichcm V olumcn mit dem des Sauerstoffgas durch 

I) Eine Bespreehung dieses Systems gab HAUSSMA:-iN, Gilb. Ann. d. Phys. 48,105 - (1814). 
2) Gilb. Ann. d. Phys. 46, 154 f. (18H). 
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em gewisses Z e i e hen ausdrueken, so werden wir ganz einfaehe F ormeln 
fUr die Zusammensetzungen der Korper bekommen, welehe etwas ganz 
Analoges mit DALTONS Atomentheorie haben, ohne auf einer wilIkurlieh an
genommenen Hypothese zu beruhen ... Die Zeiehen, deren ieh mieh bei diesen 
Formeln bediene, sind insgesamt B u e h s tab en, und zwar die Anfangs
buehstaben der lateinisehen Namen der einfaehen KOrper. Die .MetalIoxyde 
bezeiehne ieh bIos mit diesen Buehstaben, wenngleieh andere Korper den 
namliehen Anfangsbuehstaben haben solI ten ; so z. B. bedeutet ° Sauerstoff, 
S Sehwefel, C Kohlenstoff. Bei den'\fetallen von gleiehen Anfangsbueh
staben setze ieh den z wei ten Buehstaben, und wenn aueh dieser mehreren 
gemein ist, statt dessen den ersten Konsonanten hinzu, welcher den beiden 
.\Ietallnamen nieht gemeinsehaftlieh ist; so z. B. bedeutet Cu Kupfer, Co Kobalt, 
Sb Spiefbglanz, Sn Zinn, Au Gold, Ag Silber, As Arsenik usw.» . .. Wenn 
A Stiekstoff, P Blei bedeutet, die Salpetersaure (naeh DAVY) A + 50, Blei
oxyd P + 0 ist, wie ist dann die Formel des salpetersauren Bleioxyds? 
«Urn die salzartigen Verbindungen kurz zu bezeiehnen, setze ieh in 
ihren Zeiehen statt A + 5 ° usf. A 50, und bezeichne also z. B. das salpeter
saure Bleioxyd mit A50 + PO.» 1) 

So sehen die ersten Formeln BERZELIUS' fUr zusammengesetzte Korper aus. 
Doeh schon wenige Jahre nachher (1819) veroffentlichte BERZELIUS eine 

ausfuhrliche Mitteilung uber die Symbole, fUhrte verbesserte Zeiehen fur 
einzelne Elemente ein, und machte Yorschlage zu weiteren Vereinfachungen 
del' Formelzeiehen. Es war dies das 1819 in fi'anzosiseher, 1820 von K. A. BLODE 
in deutseher Spraehe herausgegebene Werk: « Versuch iibey die The01'ie de,. cltemi
schen Propori'ionen und iibey diecltemischen Wirkungen der Electyicitiit» (Dresden 1820). 

BERZELIUS untersehied von vornherein den Z week s e i n e r neuen Zeiehen 
von dem Z week der alehemistisehen Symbole; von den letzteren sagte er, 
dafb sie wesentlieh «zur Bezeiehnung del' Gd'iifbe in Labol'atorien» dienten ... 
«In dem alehemistisehen Zeitalter sann man sieh bIos deshalb Zeiehen aus, 
urn sieh auf eine mystisehe, del' .\lenge unvel'standliehe Weise ausdrucken 
zu konnen» (1. c., p. 116). 

Die n e u en Zeiehen waren dazu bestimmt, « ... den Ausdruek der 
ehemisehen Proportioncn zu erleiehtern, und uns in den Stand zu 
setzen, ohne weite Umsehweife die Anzahl der elementaren Atome eines 
jeden zusammengesetzten Korpers ohne Schwiel'igkeit auszudrlieken. Haben 
wir dann die relativen Gewiehte von den Atomen der einfaehen Korper zu 
bestimmen gesueht, so werden wir durch den Gebraueh dieser Zeiehen die 
Resultate einer jeden Analyse auf eine einfaehe und leicht fafbliehe Weise 
bezeiehnen konnen» (1. c., p. 117). 

1m Jahre 1819 sehIug BERZELJUS foigende Symhole fur die 51 damals 
bekannten ehemisehen Elemente vor: 0, S, N, M (= Radikal der Salzsaure) 
bzw. CI (Lehrbueh 31, 109 [1827]), J, F, P, B, C, H, Se, As, Mo, Ch (= Chrom, 
doeh schon 1827 umgeiindert in Cr). W, Sb. Te, Ta. Si, Os, Ir, R (= Rhodium), 
Pt, Au, Pa (= Palladium, doch 1827 in Pd umgeiindert), Ag, Hg, Cu, Ni, Co, 
Bi, Sn, Pb (= Plumbum), Fe, Cd, Zn, JIn, Ce, U, Zr, Y, Be, AI, J\Ig, Ca, Sr, 
Ba, L (= Lithium), Na, K. 

1) BERZELII;S, I. c. 155 (18H). 
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Zu jenpl' Z('it haUl' Illan yid E.inwiindp ~egt'n diese Symbolik. «Di(' 
Anfangshuchstalwn hat lIlan gnviihlt aus del' I a t pi n is c hen Nom('nklatur. 
weil sie den ~aturfol'scht'rn aller Liindt'r an~ehort, yon ihnen allen gebrauehl 
w('rden kann, ohne daf.~ es notigist, jpIH' nach ([Pr jedpsmali~en Sprache 
zu anc[Prn». - so ar~umentiertc BERZELlUS (1. c .. 1827). Die eincn v<'rmif.;tcn 
die nationale Bezeiehnunl!': hald so11ten es die Anfangshuehstalwn der fran
zosisehen Spracllf' sein. hald wiedenllll solltl' naeh d('r .\feinung anden'r die 
~omenklatur ein{" fiil" die V(:ilk!'r ~{Tlllanisehen Stammei-i ~emeinsanH' seilL 
so z. B. eld = Sauerstoff. bt'iut = WasserstofL aesch = Alkali. Flir das Radikal 
tipr Salzsiiure ,\1 (acidum }/!1tyiaficum) setztpn die einen den ~amen Chlorille 
oder ChloYe, woflir and('f"c die Bezeichnullg Halogime vorsehlu~pn. wiihrend 
wiedcrum andel·e diesen .\alIlen in Aefzel umwantielten. \Jan fand. dal.~ die 
Symbole und die aus ihn!'n ahl!'eieiteten Forrndn «U1Hlcutlich, irreleitpnd 
und zwecklos» ;.;ciell (BERZELll'i-\. Lehrb. :)1. 111. 1827). - Ein Jahrhundprt 
chernischpr Weiten"ntwicklullg hat auf alle diesc Einwiinde eine ullzweideutig{' 
Antwort w"gdwn: die Y011 BERZELllTS gewahlte Bezeichnung der ElementI' und 
die aus dieser ~omcnklatllr yon ihlll ahgcleiteten Symbole sind fast allS
nahmslos his auf den lH'utigt'1l Tag ill dn chemiRchen \Visspnschaft. Jwi
behaltcn worden. -

J~ebcn den SYlllholen fiir die einzehwll J~[pll1elltc, d. h. ndwn dCIl 

E i n z C I atomsYll1b~len, I!'ab HERZELns auch eine besondere Bezeiehnungsweise 
flir Doppelatome. Will man Zllr Bcqut'mlichkcit lH'illl Schrcihen yon Formeln 
ein Do p pel atom (=:2 EinzelatollH'll) lH'zeiehllen, i-iO cmpfiehlt er, «durch 
den Anfangsbuchstahen. irn untCl"cn Driud desselben, ("incn geradcll Strich 
zu ziehen» (Ldlrb. ;3 I, 1 tB. 1 B:27). Delllllach hedeutet P ('in einfaehes. rein 
doppcites "' tont Phosphor. .\ I ei Il ei Ilfad]{'~..Al ein doppeltes Atom Alu-
11ll11ll1m usw. 

«ZusalJllll{"ngeS('lzi{' Atolll{'» (d. h. z.B. Salzmolekcln) erstl'r 
Or d 11 un g wel"(kn /'oJgelldertllat:~en ausgedrliekt: 

CuO + SO 3 bedclltet schwe/'elsames Kupfcroxyd, FcO 3 -\-:3 SO 3 bedeutet 
schwcfelsaures Eisenoxy{l. 

Da dit'se Fonndn z·u lang werden unci ('6 sich hierhei Hleist urn Sauerstoft'
oder Schwefelsal7:e handt'h. « ... so kalln man mit Leiehtigkeit, oberhalb 
der Radikale. die Anzahl der Sa 1I er s t 0 ff at 0 III e III it Pun k ten 1) und die 
der Sehwefelatoll1{' mit KOlllll1atell bezeichnen.» Also etwa die 
eben genannt('ll Saize: 
(CuO + SO 3 --;.) eus. oder FeO 3 + ;{ SO 3, vereinfacht = i·\·S3. Oder 

Sehwefelkalium K (= K + S), .\Jol~·bdiills('hw('fcl ",'[0. fl'rTH'r K:\lo (das Sulfo
salz ami heiden). 

Ferner bezeichnct er das «Wasseratolll» mit Aq, und Alaun hat dann 
die folgende Forme! 1:8' 3 + ·t(IS 3 + 24 iI (oel. Aq). Die abgeklirzte Formulie
rung verwendet BERZELIliS fiir die sehr umfangreichen Tabellen (am Sc:hlusse 
des Werkes VeY8uch iiber die TheOl"ie usw. [18:20]). 

llinsichtlieh del" Rt'iht'nfol~t' de .. Element!" in (kn FOfme!n sal!t 

1) Ygl. Ilachher die SYlllbok Iiil" \onem;paitllng. flir !\letallionen. so",iC' fiir Siiureiolletl 

lIJ1d organi,c\H' Kationen. 
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BERZELIUS: «Ieh pflege gewohnlieh cliese Formeln mit clem e1ektropositiven 
Bestandteile anzufangen und mit dem elektl'onegativen zu sehlieBen» (1. e.l 09) .. 

1m Zusammenhange mit del' «l'\omenklatun gibt BERZELIUS aueh in 
seinem .labrbuehe (im 4. Bande. 2. Abt., S. 967£f'., 1832) zahlreiehe Formeln. 

Fur die organisehen Siiuren20) hatte BERZELIUS (1819) eine besondel'e 
abgekiirzte Symbolisierung eingefiihrt, indem er ehenfalls die lateinisehe 
Nomenklatur zu Grunde legte, z. B.: 

A = acid. aeetieum (= C4H60 3, d. h. in Anhydridform), 0 = ae. oxalieum, 
l' = ae. tartal'ieum,B = ae. henzoieum, F = ae. fOl'mieum (= H2 C2 0,) usw. 

Fur Qie 0 I' g ani S e hen Bas e n kamen naehher ganz iihnlieh gebildete 
Symbole in Gebraueh, indem die ersien Buehstaben mit einem + dariiber 
benutzt wurden, z. B. : 

+ + + + + 

Morphin = M, Stryehnin = Sr, Chinin = Ch, Nieotin = Ni .. Bruein = Br. 
+ 

Anilin = A. 
Wie stand es mit del' Anwendung diesel' neuen ehemisehen Zeiehen 

VOl' hundert .lahren? 
Durehbliekt manM. FARADAYS umfangreiehes Bueh «Chemische Mani

pulaiionen» (deutseh Weimar, 1828) und sueht naeh ehemisehen Formeln, 
obgleieh ehemisehe Verbindungen und Aquivalente wiederholt vorkommen, 
so findet man k e i n e Symbole und Zeiehen. 

In L. GMELIJ\'S Handbuch del' theol'elischen Chemie (II. verb. u. vermehrte 
Auf I. 1821) finden wir keine Anwendung del' Formeln. Zu derselben Zeit 
finden ~ir abel' die neue ehemisehe Forme1spraehe reeht ausgiebig z. B. bei 
J. W. DOBEREINER (Zul' pneumatischen Chemie, 1. - V. 'reil, .lena 1821 - 1825). 
So auf S. 71 (I. Teil, 1821): 

2 Vol. H mit 1 Vol. 0 = 2 Vol. Wasserdunst = HO, odeI' 
3 

1 Vol. N mit 3 Vol. H = 2 Vol. Ammoniak = NH, odeI' 
2 2 4 3 

1 Vol, CHO (d. h. Oxalsaure) mit 2 Vol. NTI = neutr. oxalsaures Ammoniak. 

Beaehtenswert ist aueh, dag hier die Anzahl der Atome nieht wie bei 
BERZELIUS (als Exponent, oben reehts), sondern ii bel' dem betreffenden 
Symbol gesehrieben wird. Aueh in einzelnen Lehrbiiehern jener Zeit hat 
diese Symbolik bereits Eingang gefunden. Wir nennen B. SCHOLZ, «Lelw
burh der Chemie» (I. Band, Wien 1824), worin sic bei allen Elementen dureh
gefuhrt worden ist; fur Stiekstoff-Nitrieum (= ;\J bei BERZELIUS) ist hier Azo
tum = A gebraueht, eine Bezeiehnung, die im Franzosisehen (l'azote) noeh 
heute zum 'reil weiterbesteht, indem z. B. statt NH4N03 die Form Az H 4 

Az 0 3 vorkommt (s. Agenda du Chimiste, 1896 und ff.). Aus diesel' Zeit 
VOl' hundert Jahren kann manehe interessante Einzelheit aueh unseren 
modernsten Ansiehten gegenubergestellt werden. Neben den (51) wagbaren 
einf'aehen Stoffen hat man noeh 4 unwagbare, und zwar: Elektrizitiitsstoff, 
Ylagnetstoff, Liehtstofl' und Wiirmestoff (vgl. SCHOLZ, S. 53 -108,1824). Ylan 
findet demnaeh bei BERZELIUS (1819) die Symbole + E und - E (zur Kenn
zeiehnung positiveI' bzw. elektronegativcr Natur). Del' «Stiekstofh Nitro-' 
genium wird von BERZELIUS (1819) als zusammengcsetzter Korper betraehtet, 

I ,ippmann-Fes tschrift. 
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und zwar aus ~itricum und Oxygenium: l' + ° = ~ (= Nitrogenium), ebenso 
kann das Radikal del' Salzsaure zusammengesetzt sein, bzw. die (oxydicrte) 
Salzsaure (d. h. ChIor) =,\[ + 2 0= Sf darstellen. Ft'rnel' diskutiert BERZELIUS 
die Moglichkeit einer zusammcngesetzten ~atur del' :\letalle. 

Augerst besehrankt ist del' Anwendungsbereich del' neuen Symhole in 
clem Lehrbuch von K:\JITSCHERLICH noch im Jahre 1831 (I. Band, Berlin), erst 
1835 -1840 (II. Band, 1. u. 2. Teil) treten die FormeIn mehr hervor, chemische 
Gleichungen sind abel' kaum vertreten. 

Dagegen ist bei J. LIEBIG (Handbuch der Chemie, I. Abteil., Arwrgani.sche 
Chemie, 1837 - 1843; II. Abteil., Organische Chemie, 1843) ein recht ausgedehnter 
Gebraueh zu bemerken. Gleichzeitig ist noch folgendes hervmzuheben. 
Wahrend :\lrrscHERLICH die gekiirzten Formelsymbole heniltzt (z.B. Borax = 

Kai~ + 10 if), bevorzugt LIEBIG die auf gel i:i s ten Formeln und wendet fur 
die Bezeichnung del' Anzahl von Atomen eine von RERZELIUS abweichende 
Schreibweise an, d. h. er hangt die ZahI rechts un ten an. Also statt 

SOS = S' schreibt er S03' oder statt AIOs =At schreibt er Al2 0 3 (1. c. 807). 
Wahrend also MITSCHERLICH den Alaun durch das FmmeIzeichen BERzELIUs' 

K'S +,d 5's+ 24H wiedergibt,sehreibtLIEBIG:KO,S03 + A120 3, 3S03 + 24aq. 

Auch die chemisehen Umsetzungsgleichungen mit Hilfe del' Formelnfinden 
imHandbuche LIEBlGS Beriicksichtigung, z.B. essigsaures Kali und Schwefelsaure
hydrat gehen sehwefelsaures Kali lind Essigsaurehydrat: 

A,KO + S03' aq, = S03' KO + A, aq. 
OdeI' : Weinsaure zerfallt in \XI asser, Kleesaure und Essigsaure: 
2 C4H4 0[) = C4H 60;j + 2 C 20 a + H 20. 

[n seinen «Chemischen Briefen» sehrieb LIEBIG 1844 mit Rezug auf die 
neuen chemisehen Zeiehen folgendes: «Die Erkenntnis des ~aturgesetzes, 
welehes in den festen Verhindungsyerhiiltnissen sich aussprieht, fuhrte die 
Chemiker zu einer Zeiehellspraehe, die ihnen gestattet, die Zusammensetzung 
t~iner Verbindung, die Vel'tretung eines ihrer Elemente und iiberhaupt die 
Art und Weise, wie sie sich die Ekmente geordnet denken, in einer aufber
ordentlich einfachen Form allszudrueken . .. Dem gluckliehsten Gedachtnis 
wurde es nicht moglich sein, die prozentisehe Zusammensetzung von einem 
halben Hundert Verbindungen stets gegenwiirtig zu haben; abel' nichts ist 
leichter, als sieh diesel' Zeiehen und Formeln 7:tl erinnern, deren Verstiindnis 
so einfaeh ist.» 1) 

W enn wir yom heutigen Standort del' ehemisehen Wissenschaft ruck
schauend die Aufstellung del' ehemischen Symhole von BERZELIUS als eine 
geistige Gro{btat bewerten, so fragt es sich, weIehe Bedeutung seinerzeit del' 
Schopfer des Systems selbst s(-iner Tat beigemessen und wie sie yon Zeit
genossen eingesehiitzt worden ist? Psyehologiseh interessant ist es nun zu 
sehen, dag RERZELIl'S ISH die Grundzuge seiner Symbole nur kurz, und 
zwar in einer Fufbnote, GILIlERT'S Annal. rIerPhys., 46,1;34 f. (1814) an
deutet! ~icht minder hemerkenswert ist es, daf.~ BERzELIUs in seiner Auto
hiographie dieser Symhole gar nieht erwahnt; aus dem Jahre 1814 berichtet 

1) V gl. Chern. Briefe (Wohlfeil!' AusgaLr, L('ipzig-Heid('lberg 136:3), S. 67. 
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er wohl yon seinem chemischen Mineralsystem, - daa in demselben jene 
Symbole yon ~lineralien erstmalig zur Anwendung kamen, erwahnt er nicht; 
das gleiche gilt yom Lebenslwricht aus den Jahren 1818 - 1819 (vgl.JAKOB BER
ZELIUS, yon H. G. SiiDERBAUM, Kahlbaum-Monographiel1, VII. Heft, S. 65, 69). Schlagen 
wir etwa aus dem Jahre 18:31 in dem yorzuglichen Werk TH. THOMSONS 
«The History of Chemistry» (London, II. Edit. 1830/1) libel' BERZELIUS und die 
Atomtheorie nach: wir finden wohl die Erwahnung und Anwendung del' 
Symbole DALToNs, jedoch keine Symbole yon BERZELIUS. 

1m Jahre 18.5:3 gab .J. G. POGGE~DORFF die «Lebenslinien zu~· Geschichte del' 
exacten Wissenschaften» heraus (Berlin 185:3). Unter dem Stichwort «BERZELIUS» 
heiat es: «Entdecker des Selens (1818), des Ceriums (1803), des Zirkoni
urns (1824) und Thoriums (1829). Proportionslehre. LOtrobr. Chemisches 
.Mineralsystem.» Von chemischen Symbolen und Formeln winl hier keine 
Kotiz genommen, - aUerdings wirel hier auch del' elektrochcmischen Theorie 
yon BERZELIUS keine Erwahnung getan! 

Geometrische und stereometrische Symbole. 

Aus del' spateren Entwicklungsperiode del' organischen Chemie ist zu 
erwahnen, dag durch W. ODLTNG (1854) fiir die Atomigkeit odeI' Basizitat 
del' Radikale del' Strich als ein besollderes Symbol vorgeschlagen worden 

war. Dieser «Ersetzungswcrt» galt auch fur Bascn, z. B. K(Oll), C~(01I)2' 

Bi(OH)3; das Radikal del' Essigsaure C2HsO war einwertig, also Essigsaure = 
~2HsOI} 0 usw. A. KEKCLE (Ann. d. Ch. 106, 129. 1858) hat dann in seiner 

«Untersuchung iiber die Konstitution usw.» neue ein-, zwei- und dreiatomige 

Radikale entwickelt, z. B. CHo' (~J12' ClI, und schliemich «den Kohlen-

stoff als ein vieratomiges Radikal» d. h. C, in die TYrell eingefiihrt. 

Bekanntlich wurde das Benzol durch die schiipferische Idee eines KEKULE 
wm Fundament einer neuen Chemie, zur Chemie der eyclisehen Ver
bindungen (1865). Es war das KEK1:LEsche Bcnzolschema1) odeI' Benzolsechseck, 

odeI' 

<lurch dessen Aufstellung wiederum die g e 0-

III etrischen Symbole in die Chemie ein
kehrtcn, - die in altere I' Zeit bcliebten Figuren 
erhielten einen neuen chemisehen Sinn und 
traten in neuer Tatsachenuml'ahmung in die 
Wissenschaft ein. Dem e in en Benzolsymbol 

folgten bald andere, und fiir andere l'ingfiirmige Gebilde (Naphthalin, Pyridin 
usw.) wUl'den zahlreiche neue geometrisehe Bilder ersonnen. Es entstand 
neben del' Chemie del' carhocyclisehen Verbindungen noeh diejenige del' 
heteroeyclisehen Verbindungen. Das Benzolsymhol brachte das Prohlem 
del' Bestimmung des chemisehen Ortes heim Ersatz del' 6 Wasserstofl'
atome (W. KOERNER, 1866 £TV) Zur Kennzeichnung diesel' rrlativen Stellung 

') Vgl. OSTWALD'S Klassiker, Bd. 145. 
2) Vgl. OSTWALD', Kla"iker, Bel. 17-t. 

7* 
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del' Atome in del' Benzolmolekel wurden Hilfssvmbole ersonnen, und zwar 
fur die SteHungen in Biderivaten: 1,2 = Orth~-SteHung (0-), 1,3 = Meta
SteHung (m-), 1,4=Para-SteHung (p-). Fur Trisubstitutionsprodukte kamen 
die Nebensymbole 1,2,3 = v (vicinal), 1,2,4= as (asymmetrisch), bzw. 1,3,5 = 
s (symmetrisch) in Gebrauch. 

Doch die Entwicklung del' modernen Chemie voHzog sich in verschiedenen 
Wegrichtungen. Unabhangig von del' Benzolchemie schritt das Studium 
del' aliphatischen Verbindungen (del' Methanreihe) weiter und fuhrte hier 
ebenfaHs zu Struktur- und Konstitutionsfragen, die neue Symbole bedingten. 
Nur andeutungsweise konnen wir auf die letzteren eingehen. Fur Iso- und 
Normalverbindungen traten die Zeichen i- und n-; symmetrischer und 
asymmetrischer Bau wurden durch sym. bzw. as. charakterisiert. Die Orts
bestimmung in den Kohlenstoffketten erforderte eine besondere Bezeichnung, 

y ~ a y ~ a 
z. B. CHs·CH2 ·CH(OH).COOH ist isomer mit CH3 ·CH(OH).CH2 ·COOH 

y ~ a 
und CH2(OH). CH2 • CH2 • COOH, und nach dem Ort del' HO-Gruppe haben 
wir die a-Oxy-, bzw. ~-Oxy- und r-Oxybuttersaure. Del' Ort del' Doppel
bindung - C: C - in einer Kohlenstoffkette wird nach A. BAEYER durch das Symbol 
6. mit zugefugten griechischen Buchstaben (odeI' Zahlen) gekennzeichnet, 

€ h y ~ a 
z. B. Hydrosorbinsaure CHa· CH2 • CH : CH. CH2 • COOH ist eine 6.~,y -Saure, 

9 R 7 6 

odeI' Dioxystearinsaure C18H3604--+CHa' [CH2l7 ' CH(OH) - CH(OH). CH2 • CH2 • 

5 4 3 2 1 

CH2 • CH2 • CH2 • CH2 • CH2 • COOH, d. h. 8,9 Dioxysaure.-

Die bisher betrachteten Symbole begnugten sich mit zwei Dimensionen, 
sie steHten die chemischen Korper in der Ebene dar. Neue Erscheinungs
gruppen fiihrten zwangslaufig zu Raumsymbolen. Es war J. H. VAN'T 
HOFF (1874), del' durch seine Lehre von del' raumlichen Anordnung del' 
Atome eine Losung gab und damit die Stereochemie begrundete (vgl. 
Lagerung del' Atome im Raume, I. deutsche Aufl. 1877, III. Aufl. 1908). 
Gleichzeitig und ursachlich damit verknupft schuf er das stereometrische 
S y m b 0 I des (regularen) Kohlenstofftetraeders. Die vier Valenzen des Kohlen-

. . stoffatoms sind nach den Ecken des regularen Tetraeders 
R gerichtet. Sind nun die vier Radikale R verschieden, so 

/\

: entsteht das aSYl1lmetrische Kohlenstoffatom, und Ver-
: bindungen, die ein solches enthalten, treten in optisch-

... R... isomer en Formen auf; als rechtsdrehend (R- oder d- oder 
R ....... . .... \ Rauch + -Form), links drehende (L- oder I-Form, auch 

- Form) und als optisch inaktive d,l- oder rac. Form. 
Zu diesen auf der optischen Isomerie beruhenden Symbolen kamen noch 
weitere Svmbole, die durch die sogenannte geometrische Isomerie (bei 
Korpern ~it Doppelbindungen C: C, bzw. C: N usw.) hervorgerufen wer
den: cis- und trans-Formen, Syn- und Anti-Reihen.1) 

Fur das funfwertige Stickstoffatom hattl' J. H. VAN'T HOFF (1878) den 

1) Uber einzrlne Rarlikal-Symhole Y1!1. P.WALDF.'O. Zeitseh!". angew. Chemie :W. 6C of (1926). 
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Kubus als Raumsymbol yorgeschlagen (Ansichten libel' die organische Chemie, 
L S. 80. 1878). 

Rine Erweiterung del' Stereochemie und der stereometrischen Symbole 
erfolgte 1901 durch A. WERNER, infolge del' Eingliederung del' anorganischen 
Komplexverbindungen, insbesondere des K 0 b al ts als des Zentralatoms, 
in die Stereochemie (vgl. Bel'. d. d. chern. Ges. 34, 1705 ff. 1901). Dieses 
mit del' Koordinationszahl sechs ausgestattete Zentralatom fiihrte zuni Haum
svmbol des Oktatders. 

l~m an t'illem einf'aeht'll Heispiel die Wandlung in den chemisehen 
Symbolen wahrend zweicr Jahrhundcrte zu geben, lassen wir die verschiedenen 
Zeichen lind Formclbildt'r del' Essigsiillrc folgen. 

Essig-saure. Acetum destillatum, Acidum aceticum. 

+ BOERHAYE.. ....:.1_ BERGMAN, 
(17:);2) . . (177;») I] llAssE(r~3~) ADET, 8:8 (t~~~)' 

eg, 

C 

:\ BERZELll:S, 
(1819) 

'OH 
COUPER 

H3 
(1858) ; 

KEKUE (1858) 

i CH:l BCTLERO\Y 
I CO I 0 (1864) 

HI 
+ 
H 

+ -,- t + 

2 ~ 3 

COlI DiiBEHEINER .. 
(1822) 

LOSCHMIDT 
(1861 ) 

C8lT6(P, I J20 DUMAS, 
(1839) 

II 

G=c:H3 
I 

(~f'0 

"'011 

0 

C2l-POI GERHAHDT 
IIJO (1853) 

H 

eRlJM -BRO'YN 
(1864) 

(s. o. CRUM-BROWN) 
1926 

FREY LOWRY 
H··· C C-O (1911 fr.); : CI : C : e : 0 : H (192:3) . 

+ jl + .. .. .. 
I i tlg 
IT 0 H 



102 

Einglinlnung del' ElektriziUit und del' ElektronPIl 
in dip rhemischen Snnbole. 

Bereits in dpr zweitenHalfie des XVIII. lahrhunderts waren fur di" 
heiden Elektrizitaten (odeI' elektrischen Materien) hesondere SymbolP 1m 

Gehrauchc. Schon G. Cn. LICHTENBERG yerwendpi in der Abhandlung, die 
seine heruhmten elektrisehen «Figurem bringt (1777), fur die positive 
Elektrizitat das Symbol + E, fiir die negatiye Ekktrizitat das Symbol - E. 
Dieselben Zeiehen findpn sieh in den Lehrbuehern, z. B. in los. WEBERS 
« Theorie del' ElektriziliiJ» (Landshut 1808), und in den Untersuchungen 
TH. Y. GROTTHUSS' aus dem Anfang (ks XIX. Jahrh., sie finden noeh heute 
Verwendung, obldeieh inzwisehen weitere Symbole hinzugekommen sind. 
Anlasse zu diesen ~eubildungen gingen sowohl yon del' Elektroehemic, 
bzw. Ionentheorie, als aueh yon der modernpn E 1 e k t ron e nth e 0 ri e aus. 

Die erste:Notwendigkeit fur die Erweiterung der Atomsymbole erwuehs 
in der elektrolytisehen Dissoziationstheorie yon SY. ARRHENIUS (1887). GIll 
nun die elementaren lonen yon den elektriseh neutralen AtoIllen zu unter
scheid en, Z. B. das Metall K und das Ion K als wesensyerschieden aueh 
auf.~erlieh zu kennzeichnen, wurde (namentlieh seit 1890) das positiye Ion 
dureh ein + oben, das negative durch das Zeiehen - ohen symbolisiert, Z. B. 

+ + ++ 
KOH =K+OH, bezw. RCl=l-I+Cl, oder Ba(~O;J2=Ba+2 ~OJ' usw. 
Naehher sehIug W. OSTWALD 1) eine andeTP Bezeichnungsweise YOI', illdem 
er aus typographischen Grunden Punkte fiir die Kationen, Striehe fiir die 
Anionen wahlte. Z. B.: 

KCl K·· -+ C'l' h ·8 (~.,.o ) B" 2 ~~·O' d [HJ + [CH;;COO' J K = . zw. an;; 2 = a+ n 3,0 er- [GJ:.13co6~ = onst. 

Del' letzte Impuls zu Neugestaltungen in del' ehemischen Symbolik 
erfolgte in unseren Tagen und ging yon del' modernen Elektronen
th e 0 ri e aus 2). Betraehten wir die ElektriziUit atomistisch, aus positiven 
und negativen EleIllentarteilehen zusammengesetzt, so konnen wir mit NERNST 
(Theoretische Chemie, VIII. - X. Aufl., 4;56 if. 1921) zwei neue einwertige Elemente 
annehmen und ih11eTl die Symbole @ (positives Elektron) und 8 (negatives 
Elektron) crteilen. Dureh Substitution eines positiven Elektrons z. B. im 

+ 
Salzsiiuremoleklil HCI anstatt des Chlors entsteht die Verbindung ReB (=H), 
d. h. einW asserstofl'ion, bzw. Ersatz des Wasserstofl's dureh ein negatives 
Elektron gibt C18 (= C]-), d. h. ein Chlorion. Eine Verbindung beider Elek
tronen, also '3)8, nennt NERNST ein «~eutron». 

Die Zeiehen ~~ und 8 werden aueh im Sinne der lonenladungen 
(positiv und negati~) gebraueht, und mit den \corigen Ionensymbolen ver
knupft, Z. B.: 

2Hg + 23) = Hg2, odeI' CI2 + 28-> 2 Cl', odeI' Au'" + 38 -> Au (KUSTER-THIEL, 
1. C. II. 11 (H tf. 192~1). 

1) Zeitsehr. f. phy". eh. 11. .5e8, 189:3. 
l) V gl. C. 1\. LRW;S, Valence unrl Structure of Atoms anrlli'lolecules, 1923, fi()wie H. S. FrY, 

Electron Conception of Valence (1921). 
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Elektronentheoretiseh formuliert sich die Bildung, bzw. Dissoziation, z. B. 
von Fluornatrium folgendermaBen: 

+- + .. .. 
~a+F -> (NaF) -, ~a+r -> :~a:+:~: (je 8 Valenzelektronen). 

OdeI' die lonenspaltung von Natriummethylat: 
H 

+ + :~:~:H-, ~a+OCH3' 
H 

Dem Sulfation wil'd folgende Symbolisierung erteilt: 
.. 

:0: .. 
SO 4 = SO.t" --+ : ~ : ~ : C? : 

:0: 

o 
++ 

-> O-S-O 
I 
o 

LOWRY 

(1923) . 

Die chemise hen Symbole fur Wasserstoff H2, Wasser H20, Jodwasser

stoff HJ und Jod J2 gestalten sich folgendermaBen: H: H, bzw. H: 0 : H, 
.. .. .. 

bzw. H: J: und : J : J : 

Die Dissoziation etwa del' Jodmolekule I in Atome, II m lonen wird 
«urch folgende elektronische Gleichungen ausgedruckt: 

I (J J --+ ') J) - . J . J . -+ 2 . J - -(_... - ....... -(-- .'.: 
+ 

II (J-J~->J+J)=:.~ + :!.: 

S chI u B b e mer k u n gen. 

Damit haben wir unseren historischen Querschnitt durch die ehemischen 
Symbole in del' wissenschaftlichen Chemie, bis in die Gegenwart hinein 
und dureh drei .Tahrhunderte, gelegt. Den Werdegang in den einzelnen 
Zeitabsehnitten, die von auf~en wirkenden Ursachen und die dadurch be
dingten Wandlungen im Wesen und in del' Gestalt del' Symbole haben wir 
zu beleuchten versucht. .Tedes neue System ergab sich als eine Fortsetzung 
und Verbesserung des vorangegangenen alten, indem es den neuen Er
kenntnissen del' exakten Chemie und den Forderungen del' fortschreitenden 
Theorie sich anpaBte. Und so gleichen die chemischen Symbole empfind
lichen Organen am grungoldnen Baum del' chemischen und physikalischen 
Wissenschaft selbst, - sie sind entwicklungsfahig und muss en sich weiter 
entwickeln. DaB diese Forderung auch fur unsere heutigen Symbole gilt, 
die in ihrer internationalen Sprache viel sagen, und doch noch mehr sagen 
soUten, sei zum Schluf~ noch kurz hervorgehoben. 

Wir greifen zuriick auf die interessanten Bemiihungen von HASSENFRATZ 
undADET (1787), den « Warm estoff'» in ihren Symbolen mitzubel'iicksichtigel1, 
mit anderen Wol'ten: denAggl'egatzustand del' elementaren undzusammen
gesetzten Stoffe in den ehemischel1 Zeiehen zum Ausdruck zu bringen. 
Wie steht es mit diesel' Frage in del' Gegenwartschemie? Unsere chemischen 
Lehrbiicher iibergehen meistenteils stiUschweigend diese Frage. Es ist wohl 
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wesentlich dip Thermochemie, welche auf den Aggregatzustand Bezug nimmt. 
Und es sind Physiker und Physiko-Chemiker, die bei thermochemischen 
Prozessen und Rechnungen die Formart beriicksichtigen. Es sci an PFAUNDLER1) 

prinnert, del' durch einen Strich iiber dem chemischen Symbol den gas
f()rmigen Zustand, also H2 0 Wasserdampf, durch einen Strich unter dem 
Symbol den festen Zustand bezelchnete, also H20 Eis, wiihrend H20 flussiges 
Wasser bedeutet. W. OsnvALD 2) wahlte Fettdruck fur feste, Kursiv fur gas
fi'n'mige Stoffe. OdeI' er wiihlte 3) eckige Klammern fur feste und runde 
Klammern fiir gasfi:irmige Stoffe. Die letztgenannte Bezeichnungsweise wird 
auch in den Physikor:hemischen Tabellen von LANDOLT-BoRNSTEIN-RoTH-SCHEEL 
(V. Aufl., S. 1489. 192:j) angewandt. KiisTER und THIEL 4) wiederum wahlen 
die Symbole 0 (gasformig), • (flussig) und • (fest), also z. B. 1-1,0,' hzw. 
H20- und H20. fiir dampfformiges, bllw. fliissiges und festes Wasser. 

Und noch von riner andern Seite k()nnen wir von den heutigen Sym
bolen mehr fordern. Berucksichtigen sic in ausreichender Weise die 1\1 0 I e
kulargrMben del' Kiirper? Wir sagen: das Wasser ist H 20, das Chlornatrium 
ist KaCI usw. 1st dies nicht ein Uberbleibsel aus eint~r friiheren Epoche 
der Chemie, als man die :\Jokkulargr()f.~en nicht odeI' nur in Einzelfiillen 
bestimmen konnte, daher die einfachste empirische Formel benutzte? Denn 
wedel' das teste, noch das als Universalsolvens benutzte flussige Wasser 
haben in diesen Aggregatzustanden die einf'ache Formel H 20. Und welchem 
KMper odeI' in welchem Molekularzustand entspricht eigentlich die Formcl 
l\'aCI? Das f'este Kochsalz odeI' Chlornatrium kann es nicht sein, da in 
seinen Kristallen, auf' Grund del' Untersuchungen mit Rontgenstrahlen, keine 
gesonderten ;\lolekeln ~aCl, sondern die Jonen :;\Jat und cr vorhanden sind, 
wobei jedes l\a-Ion von sechs Chlor-, hllw. jedes Chlorion von sechs Natrium
iouen umgehen ist. Das in Wasser gel()ste Chlornatrium kann ebenfalls 
nicht NaCI sein, da die Aufliisung des Chlornatrium-Kristalls eine direkte 
Aufspaltung in die freien Ionen Nat und CI- bewirkt. Wenn wir aus dem 
physikalischen Verhalten des geschmoillenen Chlornatriums seine I\Jole
kulargr()/be herechnen, so ergiht sich rin hoher Polymeriegrad x2 6, also 
[KaCI] x. Und ebenso kann fijI' das fliissige bzw. feste Wassel' die.\Jole
kulargr()ge [H2 0] x abgeleitetet werden, wo x.~ 3 ist. 

Das Symbol NaCI ist abel' auch unvollstandig, weil es iiber den elek
tl'ischen (lonen-) Zustand nichts aussagt. Es hesteht doch ein zu groiber 
l7nterschied im Wesen und Aufbau von verschiedenen Stoffen, auf die wir 
die gleiche Art drr Symholisierung anwenden, z. B. NaCl und HgCI, CaCl2 

und BeCI2, BiCl3 und PCl, lWiihrend die einen typische Elektrolyte sind, 
verhalten sieh die anderen iIll fhissigen Zustande wie Nichtelektrolyte. 
Sollte es daher nicht zeitgemafb und zweekdienlich sein, unsere Formeln 
den neuen Erkenntnissen auch in dieser Hinsicht anzupassen? \V arum 
schreiben wir nicht fur das im Tonengitter kristallisierende Chlornatrium z. B. 

1) MiiLLER-POUILLET, Lehrb. d. Phys., X. Auf!., Ill, ;');').'5. 

2) Lehl'b. d. aUgem. Chl'rnie, 7.'5. 
3) Gl'undriA del' aUgem. Chemie, IV. Auf!. 230. 
4) Lehl'b. d, aUg. phy~ik u. theoret. Chern. IT, :.HS, 192:3. 
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das Symbol [Na+ Cl], um die Polymerie, Dissoziation und den festen Aggre
~atzustand anzudeuten? 

Man konnte eine Erweiterung auch auf die Symbole der Elementar
mol eke I n selbst als wiinschenswert bezeichnen; denken wir z. B. an den 
Schwefel, dessen Molekel polymer, der aber auch pol y m 0 rp h und ein 
N i c h t leiter des elektrischen Stromes ist. Wir sc;hreiben wohl das Symbol 
S8' doch sagt uns dies recht wenig von den anderen charakteristischen 
Eigenschaften des Schwefels aus. Des weiteren denken wir an die gro1~e 
Zahl von isotopen Elementen; nehmen wir Z. B. die Chlormolekel C1 2, 

welche ja nicht aus zwei gleich schweren CI-Atomen, sondeI'll aus CIao 
und CI37 besteht, also (CI 2) = (CI 35 ", Cla7 b) ist. Diese Kennzeichnung der 
Isotopen wird iiber kurz oder lang sich als notwendig erweisen, dann aber 
wird die Frage nach der Bezeichnung der An z a h I von Atomen in der 
'Iolekel wieder akut, d. h. schreiben wir Z. B. PCla oder PCI3? Fiihren wir 
die Differenzierun~ der Chloratome durch, dann ist die Schreibweise PCl335 

und PCl3il7 wohl die nachstliegt'l1{Ie. Da die Bleiisotopen immer zuganglicher 
werden, wird man neben Pb207'2(NOa)2 auch Pb 201j (NOa)2 uSW. in den Um
lauf bringen. Oder denken wir an die neuerdings wahrscheinlich gemachte 
Elektront'nisomerie (R. SWIN"IE, 192.5/26) einzelner Elementt' des perio
dischen Systems, auf Grund einer verschiedenen Besetzung der peripheren 
Elektronenanordnungen.. unrl wiederum tritt die Forderung hen"or, das 
cinfache '[ctalls~"mhol zu t'rganzt'n lind viell'lagend('r Zll machpn. 



Un nemico delle teorie corpuscolari al principio del 
sec. XVIII: Martino PolL 

Di 

ALDO MIEU. 

MARTINO POLl godette ai suoi tempi di una fama e di una fortuna 
invidiabili. ~ato a Luca il 21 gennaio 1662, si interesso vivamente di chimica 
e farmaceutica, legate, allora, strettamente alle scienze mediche. Stabilitosi 
aRoma, egli pote impiantare un laboratorio pubblico, e pili tardi ottenere 
dal Governo Pontificio speciali patenti ed il titolo di farmacista. Nel 1702 
si reco a Parigi per presentare al re LUIGI XIV un suo segreto sull'arte 
della guerra. La leggenda nan·a che il Re Sole rimase tanto spaventato 
della potenza Illicidialc di questo segreto, che, per sentimento u manitario, 
volle che se ne distruggesse la conoscenza; ricompenso pero, e questo non 
e leggenda, l'inventore eon una lauta pensione, il titolo di ingegnere e la 
nomina all'Academie des sciences. Dopo varie vicende, in Francia ed in 
halia, il POLl morl a Parigi il 28 luglio 1771. 

In contrasto con i suoi suceessi da vivo sta Ia completa dirnenticanza 
nella quale egli eadde da morto. Se i primi furono certamente esagerati 
per i suoi meriti, la seconda non e completamente giusta. La lettura della 
sua unica opera pubblicata, se non e troppo gradevole per 10 stile e per 
Ie continue noiosissime ripetizioni, fa perc) comprendere 10 spirito di quei 
numerosi ehimiei che combattevano Ie nuove teorie corpuscolari, ed erano 
alieni dal ricondurre a fenomeni della meccaniea tutte Ie varie trasforma
zioni delle sostall7,e. L' opera del POLl e la seguente: 

Il trionfo degli acidi vendicati dalle calunnie di molti rnoderni; Opera fil080fica, 
~ medica fondata sopra de' Principii Chirnici, & adornata di varij esperimenti; 
Contro il Sistema, e Prattica delli Moderni Democritici, & Epicurei Ri,fojOmati, 
divisa in quattro Iibri; di MARTINO POLl Spagirico in Homa, aggregato ana 
Reale Accademia delle Scienz(' in Parigi; Dedicata aIla Sacra Reale Maest~l 
di LODOVICO XIV il Grande, He Cristianissimo. In Roma, MDCCVI. Nella 
Stamperia di Giorgio Placho Intagliatore, e Gettatore di Caratteri aUa Piazza 
della Chiesa di S. Marco. Con Licenza de' Superiori. Un volume 23 X 16,4 
pag. XXIV (non numerate), una tavola col ritratto di LUIGI XIV, 464. 

11 titolo oltre che lungo e prolisso, a seconda dell'uso del tempo, e 
anche sconeertante. :VTa un esame dell'opera rende manifesto il pensiero 
del suo autore, anehe se questo non si palesa per uno spirito superiore e 
d'eccezione. L'importanza deHo serttto 8i puo invece fare consistere ne! 
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fatto che esso ci rivela uno stato diffuso di sentimento nella numerosa classe 
di chimici aliena dalle considerazioni matematichr e geometriche, e pill 
attaccata all'esperienza, anche se questa si manteneva spesso terra terra. 

La prefazione dell'autore a chi legge ci mostra gia 10 stato d'animo 
dell'autore che si riduce ad una avwrsita implacahile contro l'antica, e 
in i qua F i los 0 f i a d i DEMOCRITO. e d i EPICURO e contro i nuovi setta
tori della teoria corpuscolare, fra i quali si trovano, messi in comune. 
sia i cartesiani che i seguaci di GASSENDI. Non i 101'0 f l' a m TIl (' n tid i 
materia quadrata 0 angolare, ne tampoco la grandezza e altre 
affezioni delli suoi polverumi sono la causa dei fenomeni naturali: 
rna questi dipendono «dalla vastita degli Elementi, che sono corpi homo
genei purissimi e semplicissimi, non per anche circoscritti da niuna figura 
geometrica e definita. Ii quali sono la mat('ria remota di tutt(' 1(' cose de
finite e figurate, la di cui mole stendendosi dall'uno all'altro polo, senza 
scontinuazione veruna, e quella. che con la direzione del Supremo Archi
tetto intesse e stabiliseI' il sistema delle cose naturali, mentre Ii misti (' Ie 
figure medesime, altra cosa non sono che unioni degli Elrmenti alterati dalla 
potesta seminale, come si discorrera a suo luogo.» 

Le ragioni addotte dal POLl nella sua lotta contro i meccanicisti sono 
di varia natura I' valor('. La Religione e sp('sso invocata contro Ie eretiche 
opinioni dei cartesiani e dei gassendisti, ne mancano i luoghi dove I'ira di 
parte si tramuta in improperi non sostenuti da alcuna ragione. .Ma I'A. 
si riferisce spesso alresperienza. interpretata pero non rare volte in modo 
assai pedestre. :\Ja la sua pratica chimica era vasta, e mostra in lui un 
uomo che aveva passato lunghf' ore di studio nel laboratorio farmaccutico. 
Ne era estraneo aIle teorie ed alII' pratiche degli alchimisti, sebbene non 
ne seguisse Ie abcrrazioni. come mORtrano vari suoi passi e la citazione della 
Tabula Smaragdina. 

Nel primo libro «si discorre delli principij chimici tanto in particolat'e, 
quanto in generale: vendicandoli dalle Calunnie di quelli, che asseriscono, 
essere parti del fuoco, e non altrimrntr Principij essenziali de' misti Naturali. 
Con un breve Trattato degl'Acidi, e d('gl'Alcali, e in fine dPl Solfo, r dd 
Mercurio universale, 0 sia l'ElenH'nto deU'Acqua; contro il sistema drgl'
Atomisti». II libro si inizia con una definizione della chimica, intesa nel 
suo senso sperimentale; con essa, facendo l'analisi di tutti i misti naturali 
si separano da quelli i veri principi 0 parti componenti; mentre vice
versa, da questi, pel" sintesi si possono riprodurre i misti. L'A. accenna poi 
alIa fermentazione, uno dei processi fondamentali della chimica, chr virne 
determinato dagli acidi, che srparano i principi attivi dai 101'0 vincoli. Come 
acidi si intrndono oltre gli acidi secondo la nomenclatura moderna, anche 
rnolti sali. Considerate Ie varie fermentazioni l' A. studia la put r ef a z ion e, 
fenomeno determinato dagli alcali. che pero non pl"Oduce, secondo I'autore, 
effetti utili come il precedmie. Egli passa poi a parlare dei vari processi 
chimici (distillazionc, sublimazionc, soluzione .. coagulazione, calcinazione, etc.) 
per trattare dei p l' inc i p i i chi III i c i, e mostrare come si trovino con vari 
processi di analisi. Parla poi di varic sostanze acide, alcaline, de 10 zolfo 
(sia qw'llo naturak elH' qlH'1I0 wgetahiJr,. ossia Ie I"f~sine, gli olii, etc.), 
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dell'acqua e1ementare, e fa alcune considerazioni suI come gli acidi dissolvano 
i metalli ed altre sostanze, gli alcali la pingucdine, e 10 spirito di vino gli 
oli e Ie resine. Questo libro e il piu interessante dallato puramente chimico. 

n secondo e dedicato alIa polemic a che sopra abbiamo ricordato. Vi 
«si discorre primieramente dell'insusistenza delli Principi dctti mecanici, e 
di tutta la Filosofia Corpuscolare, 0 sia Dottrina degl'Atomi. Secondariamente 
degli errori, scismi ed altri prq!;iudicij, introdotti nelle Scuole della Medicina 
a causa di tali dottrine.» Sulle varie considerazioni, sull'esposizione dei 
prineipi di CARTESIO e Ia loro eonfutazione, non possiamo entrare in questa 
breve nota, e solo diremo chI' essi sono interessanti per mostrare 10 spirito 
del tempo. L'A. per combattere i principi meccanici mostra l'inesistenza 
dei fi 1 tri nella natura e nell'arte: ossia che non si possono fare Ie sepa
razioni, l'analisi, per mezzo di passaggi attraverso a membrane; ma ehe 
oeeorrono per questo dei prineipi ehimiei, sia acidi, sia di fermentazione, 
sia del fuoeo. La dimostrazione c estesa ai fenomeni fisiologiei nelle piante 
('. nq~li animali. ~ umerosi esperimenti eonfortano Ie tesi prospettate, ohbie
zioni vengono sistematicameni(' ribattute, e vengono {atte applieazioni a 
fenomeni fisiologiei. La kUura da una Imona idea delle conoseenze del 
tempo. 

Hiporto solo gli arg-omenti fondamentali degli altri due libri che 111-

teressano maggiormente la medicina e la farmaceutica. 
Nel terzo libro «si discoITe primieramentedell'AnaIisi del sanguehumano. 

Seeondariamente si prova, chI' gl'Acidi non entrano, ne possono entrare nel 
sang-ue in niun stato, 81 naturale, come morhoso. Terzo si fa un breve 
discorso della chilifieazione. Quarto si prova come operino Ii Medicamenti, 
ed Alimenti Aeidi; come anche Ie Aeque termaIi, tanto per diaforesi, come 
per orina, senza entrare nel sangue. 11 tutto adornato di varij esperimenti, 
con Ii quaIi si proya quello ('he si e intrapreso a sostenere.» 

Nel quarto libro, infine, «si parla primieramente della Febre, e appresso 
della vera ragione di diversi mali ereduti incurabili, e della cura delli mede
simi. Et in fine un'Epilogo delle rare virtu e prerogative degli Acidi di 
ogni sorte, e dell'utiIe grantle chc apportano a i vivcnti, 81 nello stato naturale 
come morhoso.» 

Senza intrattencrmi ulteriormente suI nostro autore, che aveva promesso 
Ia pubhlicazione di un secondo volume che poi piu non apparve, credo che 
egli sia degno di un qualehe breve ricordo e ehe meriti di essere tolto 
dal completo ohlio nel quale e stato lasciato. E el() specialmente perche 
Ie sue conose!~nz(~ e Ie sue arg-omentazioni sono, come ho detto, caratteristiche 
di un esteso gruppo di pratiei di allOl·a, e servo no eosl a far comprendere 
meglio la chitllica dei suoi tempi. 



Mannheimer Stadtrat nnd kurpfalzische Regiernng 
gegen das alchemistische Laborieren 1753. 

Von 

.AnOL}' KISTNER. 

Uberall wo die Alchemie, ihrem wahren Wesen entfremdet, den Hung('r 
nach Gold stillen solI, weist ihre Geschichte Wunderlichkeiten auf, die sich 
meist irgendwie mitfursdichen Personen verknupfen. Sind schon die von Ruck
sichten auf das allgemeine W ohl diktierten MaBnahmen gegen alchemistisches 
Treiben ziemlich selten, so sind sie es erst recht, wenn sie von einer Stadt
verwaltung ausgehen, die dabei noch durch den Landesherrn unterstutzt 
wird. Von einem solch vereinzelten FaIle kundet uns ein im General
landesarchiv zu Karlsruhe aufbewahrtes Bundel von Polizeiakten der Stadt 
Mannheim aus dem Jahre 1753. Damals war das zwischen Rhein und 
Neckar eingekeilte, als Stadt erst etwa anderthalb Jahrhunderte alte Mann
heim seit wenigen Dezennien kurpfalzische Residenz und stand mitten in 
.ciner Entwicklung, die man zum besseren Verstandnis der spater zu schil
dernden Einzelheiten kurz betrachten muB. 

Die Residenz der pfalzischen Kurfiirsten war bis 1720 das lieb
Iiche Heidelberg, des sen SchIofbruine noch heute den zahllosen Besuchern 
.cin Bild der ehemaligen Herrlichkeit bietet. Hof und Universitat zogen 
einst aus aller Welt Fremde an, darunter auch GIiicksritter und Vertreter 
.der Geheimwissenschaften. Unter der Regierung des Kurfurten FRIEDRICH II. 
(gest. 1566) fiihrte man in Heidelberg gegen drei Alchemisten - BARTHOLOMAEUS 
CLAUDITIUS aus Rom, seinen Vetter JAKOB VON CASALE und JOHANN ALBINI -
einen Proze1b, der mit Landesverweisung endigte. Trotzdem nahm Pfalz
graf OTTHEINRICH, der als Kurfiirst das Heidelherger SchloB urn cinen prach
tigen Bau erweiterte, den Erstgenannten in seine Dienste. 

Zur Zeit da «Graf» CAETANO den Kaiser LEOPOLD I. mit Goldmacher
kunststiicken narrte, kam der pfalzische Kurfiirst JOHANN WILHELM (1703) 
nach Wien und fiel auf des Gat:mers alchemistische Schwindeleien herein. 
DaB CAETANO nach dem Todt' seint's kaiserlichen Gonners (1705) Wien ver
IieB, war wohl ein Gliick fiir die Finanzen von JOHANN WILHELM, der es 
noch erlebte, da!b der Abenteurer wegen seiner Betrugereien Ende August 
1709 zu Kustrin an einem vergoldeten Galgen baumeln muBte. 

Auf Kurfiirst JOHANN WILHELM (gest. 1716) folgte in der Regierung sein 
Bruder KARL PHILIPP. In Heidelberg nicht recht heimisch, hielt er Mannheim 
zur Entfaltung fiirsdicht'n Prunks fiir g(,t'ignt'ter und nahm d('shalb (1720) 
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Kirchenhandel - um den alten Heidelberger Katechismus und um die 
Heiliggeistkirche - zum willkommenen Anlag, mit dem ganzen Hof nach 
:\Iannheim iiberzusiedeln, wo er schon am 2. Juni 1720 den Gmndstein 
zum Schlosse legte. Die neue Hofstadt, bisher durch kriegerische Ereignisse 
vielfach stark in ihrer Entwicklung gehemmt, mugte in der nachsten Zeit 
ihr Aussehen griindlich andern und sich auf die unerwartet zugefallene Rolle 
umstellen. Viel fremdes Yolk stromte zu, damnter ein gewissenloser Aben
teurer, der als «spanischer Kavalien auftrat und den volltonenden Namen 
DON BARTOLOMEO PANCORBO DE AYALA Y GUERRA fuhrte. Ihm gelang es, den 
geldbediirftigen Kurfiirsten zur Grundung einer Tabakmanufaktur zu iiber
l'eden. PANCORBO, seit dem 13. Juli 1736 Regierungsrat und Generaldirektor 
des neuen, hochst bedenklichen Unternehmens, erschl01b allerdings eine aus
giehige Goldquelle - aber fur sich und sein Gelichter! Eine ganz ungeheuer
liche finanzielle Zerruttung war das Endergebnis fur die Pfalz, als er im 
Jahre 1739 nicht ganz freiwillig Residenz und Land den Riicken kehrte. 

)lannheims Biirgern hatte der Einzug des Hofes auch eine Verscharfung 
des Polizeiwesens gebracht, das der Stadtverwaltung immer mehr und mehr 
entzogen wurde. Der als Polizeikonullissarius eingesetzte Hofgerichtsrat 
Freiherr FRANZ VON LOWENBURG, der uns spater wiederholt begegnen wird, 
entpuppte sich als ein herrischer Gewaltmensch, der in kurzer Zeit allerlei 
Zerwiirfnisse mit den stadtischen Behorden heraufbeschwor, wobei er durch 
kurfiirstliche Reskripte, die man heute nur noch mit Kopfschiitteln lesen 
kann, treffliche Unterstiitzung seiner Riicksichtslosigkeiten fand. 

Ais Kurfurst KARL PHILIPP an Silvester 1742 starb und del' erst achtzehn
jahrige KARL THEODOR die Regiemng iibernahm, mit der fiir ~lannheim eine 
Bliitezeit in den Kiinsten und Wissenschaften einsetzte, war das Ende von 
LOWENBURGS Gewaltherrschaft besiegelt. Schon am 31. Januar 1743 ver
fiigte der Kurfurst den Ubergang del' Polizeiverwaltung an die Stadt «mit 
ganzlicher Ausschlie1bung des Freiherrn VON LOWENBURG», del' damit fiir die 
groge Offentlichkeit zunachst verschwand, bis er zehn Jahre spater durch 
alchemistische Arbeiten wieder auftauchte. 

Die Bewohner Mannhcims, bisher anspmchslos und geniigsam, wurden 
durch das VOl' ihren Augen sich entfaltende hOfische Leben nach neuen Bediirf
nissen gedrangt. Anspriiche und PreisI' stiegen, desgleichen die Steuern 
und Abgaben, zumal da KARL THEODOR bestrebt war, del' durch P ANCORBO 
angerichteten :\lit;wirtschaft im pfalzischen Finanzwesen nach Kraften ent
gegenzuwirken. Die Biirger, die ihre Geldbeutel rasch abmagern sahen, 
hielten nach neuen Goldquellen Umschau und waren daher aufmerksame 
Zuhorer, wenn das eingewanderte Abenteurervolk von Goldmacherkiinsten 
allerhand erzahlte. Sic her war es moglich, Gold und Silber aus unedlen 
Stoffen zu gewinnen, sonst stiinde nicht - so folgerte man - in dem 
dnnungsbrief» (1731) del' Mannheimer Gold- und Silberarbeiter u. a. eine 
Warnung vor alchemistisehem Gold und Silber «so in des heiligen Romi
schen Reiches constifutionibulJ verboten». Als man gar noch horte, dafb auch 
der verha1bte Freiherr VON LOWENBURG die Goldmacherkunst betreibe und 
sogar hierfiir allerlei Leute beschaftige, scherte man sich nicht um etwaige 
Verbote, die man ja doeh nicht kannte, und nahm ebenfalls das geheimnis-
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volle, schiinen Erfolg in Aussieht stellende Laborieren auf. In den Behau
sungen von Hoeh uncI Nieder wurden ZUlli Lahoriert'n einfache Baekstein
herde aufgemauert, meist so rnangelhaft, da{,~ sie eine grol.;e Fcuersgefahr 
fiir die Stadt hedeuteten. Vide Biirger kLimmerten sieh sehlieiblieh mehr 
um das Coldmaeht~n als urn ihren cigentliehen Bend' und vergeudeten die 
sehmalen EinkLinfte und klein en Vel'tIlogensreste unbedenklieh zur An
sehaff'ung von allerlei Clasgeraten und Chemikalien. Wdehe StoH't: in die 
Kolben uncI Hetorten wancIel'ten uncI naeh we\chen Rezepten man arheitete, 
ist leider nieht bekannt. Entwedel' labol'ierte llIan lustig dl'auf los odeI' 
man riehtete 8ieh naeh milndlichen L nterwt·isungen, wie sic die aus del' 
PANCoRBo-Zeit in del' Stadt zuriiekgebliebent'n Fremden - vielleieht sogar 
gegen Entgelt - galien. . 

Der StacItrat, an dessen Spitze sl·it 1737 tin waeken~ .I. FR. COllIN 
(1707 - 1791) stand, war sieh dariiher klar, daj.~ man irgendwie einsehreiten 
miisse, hatte abel' allerlei Bedenkell\. <la zu den Coldkoehen off'ensichtlieh aueh 
hohe Personen gehorten, die del' stiidtischl:n Polizeigewalt nieht unterstanden. 
W ohl naeh langeIll Kopfzerbrechell iiber das Was und Wie gingen die 
Stadtvater am 21. August 17;')3 den Kurfiirsten an. r\aeh dem vorgelegten 
Berieht hat del' Stadtrat seit einigf'1' Zeit «wahrgenohrnen, was massen das 
so genannte schiidliehe laborieren und Goldtmacherey ... in del' allhiesigen 
statt auch seinen anfang genohmen habe, dul'c:h soleh gleich8arn ordent
liehe Krankheit aber nieht nUl' hey denen, so noch etwas in clem Vel'
mogen iibl'ig haben, solehes ... durc:h den rauch vollig aufgehet, andern 
Theils und haubtsiiehlic:h abel', annoc:h femeres ... clureh solch hestandiges 
nac:ht1iehes horrendes f'euern, die g<~l'ings herulnb wohnenden nachtbarsehaft 
sieh del' taglieh grosten gefahr exponiret sehen solie». Del' Stadtl'at halt 
ein grundliches Durc:hsuc:hen und Einschreiten fLir geboten, hat abel' « yon 
wegen den en jenigen, welehe ZUlU eXI·mpel nieht unter des stattrats zwang 
und jurisdiction stehen, und den ohn gezweifelten groseren Theil ausmachen 
werden », Bedenklic:hkeiten und hittet deshal b um besollclere Verhaltungs
mail,regeln. Yom 21. August 17.'):) ist die Vorlage an den Kurfiirsten und 
yom gleic:hen Tag - 0 Wunder! - auch del' Bdehl an den Stadtrat, 
« alsogleieh durch die Schell publicirell zu lassen, dag l\iemancl 8ieh UIlter
stehen solIe in seineIll Hauss zu laboril'en, odeI' anderell solches zu ge
statten, ein paarW oehen darnaeh alwr die Hausser ohnverrnerekt zu visitiren, 
auch befindende Laborir(}fen einzuschrneissen, die Instrumentl' hinweg
zunehmen» usw. \Vegen del' Standespersonen befahl eine anerkennenswerte 
kurfurstliche Verfugung yom :3. September 17.')3 « eine exakte Hausvisilation, 
von welcher wedel' die W ohnung"n derer jlfinisfrontrn noeh ancIern Hoher 
und niederel' Civil und Mililar·Bedienten ausgenohmen, sonderen vielmehr 
an denenselben del' Anfang gemaehet werden solle, vorzunehrnen, aueh 
nachgehendts von Zeit zu Zeit dal'mit zu continuiren und die vorfindende 
Laboririifen nieht aHein niedel'zureif,;en, sondern aueh die zum zweytenrnal 
sieh betreten lassende personen» gehiihrend zu bestrafen. Entsprechende 
Anordnung erging auch an samtliche kurpfiilzische Oberamtel' usw. 

Del' Anweisung gemag maehte man in xlannheim das Verbot durch 
die Stadtsc:helle bekannt und eroffnete schon drei Tage spateI' die Haus-
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suehungen durch die Viertelmeister, zu deren Aufgabm es gehorte, in ihren 
Bezirken die Ratsverordnungen Iwkannt zu lllachen und ihren Vollzug zu 
iiberwachen. Da unter diespn mehr mit Pflichten als mit Rechten aus
gestatteten yrannern niellland war, del' irgendwie Fiihlung mit chemischen 
Dingen hatte, lassen dip Berichte leider nicht erkennen. nach welchen 
Gesichtspunkten die Ylannheimer Goldkoche laboriertm. 

In Begleitung von Stadtsoldaten fLihrten die Viertelmeister ihren Auf
trag griindlich aus. Delll in der «Stadt Stra~burg» wohnenden Kufer
meister lOH. C. OLIVIER nahm man ftint' Schmelztiegcl weg. Bei dem geheimen 
Sekretar BROUILLOT verfiplen einige « Rezipienten» sowie 40 teils lepre, teils 
mit «fother ];Iaterie und anderen liquoribus annoch angefiillte, gantz frisch 
mit leimen heklebte» Kolben der Beschlagnahme. Ein hei del' Kammer
dienerswitwe THOMA hausender VenetialH~r hatte seinen Laborierofen ab
gebrochen und hofhe mit der Behauptung, adelig zu sein, seine Cerate del' 
Konfiskation entziehen zu konnen; trotz Einsprueh nahm man ihm zwolf 
Tiegel, zwei Retorten, Bowie Blei und Erz weg. Del' l\,{aterialist SCHOCK, del' 
erklarte, er hrauche den vorhandenen Of en «ZU seinem Handel auch Bren
nung (von) allerley Gewasser», blieL unbehelligt. Auch del' Obristkuchen
meister Freiherr VON HUNDHEIM hatte Ghiek. Bei ihm - er 8elbst war 
nicht zugegen - fand man drei Of en, von denen jeder zwei eingt~mauerte 
glasierte Hafm hesaK Die lIausbewohner erkliirten, daib del' FreiheIT «ein 
Chymicu8 seye, und vor die anne labor'ire». Del' Viertclmeister wagte es 
daraufhin nicht, gegen den fiir die Armee chemische Versuche anstellenden 
Obristkuchenmeister vorzugehen, ja nur die Richtigkeit del' Behauptung 
nachzupriifen. Del' Ratsvel"wandtc FUCHS traf im Hause des luden GABRIEL 
MICHEL ytu hei den fran~(isischen Tahakfabrikanten l<\NNo (if Cie. in del' 
Kuche einen bereits abgebroehenen Laborierofen an und lie~ einen zweiten 
(in der W aschkiielw) beseitigen. In einem Versteck auf dem Speicher fand 
man hier viele Tlundert Kolben und Rezipienten, die natiirlich der Beschlag
nahme verfielen und vorerst unter Siegelverschlug kamen. Zwei Of en, 
die man bei dem Holzhandler 1IrCHEL antraf und einrig, gehtirten angeblich 
del' niimlichen, friiher hier untngehraehten Tabakkompagnie. Dem erwahnten 
Juden G. M. YIAY, del' auch selb8t experimentierte, mu~te man «zwei laborir
Men rasiren», sowie allerhand Kolben und 'riegel wegnehmen. Ein ANTON 
BREUNEL, del' sich als Skribent bei Exzellenz VOl\" SICKINGE~ und bei Ehe
gerichtsrat RITTMANN bezeichnetc, hatte st~in('n Of en abgerisscn. ~eb('n allerlei 
Geriiten, die auf das Rathaus wandcrten, fand man hier aueh verschiedene 
Pulver, sehwer wie Blei, «nieht alwr von Gold und Silber». 

Obgleich man sich auf die kurfiirstliche Verfiigung berufen konnte, 
ging man doch mit einiger Scheu an die laborierenden Adeligen heran. 
Aufber Lei dem vielgehagten Freiherrn VON LOWENBURG hat man zweifellos 
bei den Standespersonen mehr wie einAuge zugcdriiekt, vielleicht sogar 
die Durchsuchungen ganz unterlassen. Es ist namlieh auffallend, dag die 
Zahl der laborierenden Person en von Rang wesentlich geringer ist, als man 
nach der ersten Vorlage des Stadt rats erwarten kann. 1m Hause der Witwe 
BUSCH fand man in del' W ohnung des Freiherrn VON L6wENBURG cinen ein
crefallenen kleinen Destillierofpn und drei ganz klcinc Destilliel-kolhen; im 
b ' 
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Keller standen «einige mit weil~en liquore odeI' Wasser angefiillte ordinaire 
boufeilles». Drei Laborierof'en fand der Ratsverwandte ADLER bei dem Oberst
leutnant VON REITZ EN STEIN, der aber erklarte, zwei der Of en, sowie die vor
handenen Glaser, Tiegel und Kolben seien Eigentum LOWEN BURGS, del' 
dritte Of en aber gehore ihm selbst, hier pflege er «gewisse gewasser zu 
brennen». Wegen diesel' (reichlich unwahrscheinlichen) Angabe verschonte 
man REITZENSTEIN, nahm abel' LiiWENBURGS Gerate unter Siegel und ril~ seine 
beiden Of en nieder. Ais Gehiilf'e von LiiWENBURG bezeicbnete sich ein iIll 
Hause des Schuhmachers SCHRANTZ wohnender Junggeselle namrns LINTZ. 
Seinen Experimenticrofen zerstortf' man; verschif'dene Tiegel und «ein langes 
Laborirglass, worin noch etwas gelbes so stark gerochen» (<< gelbes Wasse!"» 
hei~t es an anderer Stelle), lie~ man auf das Rathaus schaffen. 1m Hause 
von Backermeister ~fAAS stoberte der Ratsverwandte SCHOCH mehr wic 
100 Kolben und Retorten auf. Ihr Eigentiimer, JOHANNES BOGNER, erkliirte. 
er brenne fiir den :\faterialisten FRANZ ANTON DE ANTONI Scheidewasset·. 
Mit seiner nicht we iter nachgepriiften Behauptung, er sei ein Gehiilfe des Frei
herrn VON LOWENBURG, suchte er sich wohl gegen die zu erwartenden .Mag
nahmen zu schiitzen. Sicherlich hat kein :\fannheimer ernstlich geglaubt, dal.~ 
man sich an den ehemaligen Polizeigewaltigen heranwagen werde. In del' 
am Marktplatz gelegenen Wohnung des Juden HERZ WAHL DESSAU f'and man 
Kolben, Retorten, Topfe, eiserne Zangen und sonstige Gerate, sowie «etliche 
zusammengeschlagene Laborier- und Destillierofen auf dem Herd mit Backen
steinen». HERZ WAHL DESSAF behauptete ebenfalls, er experimentiere mit 
dem Freiherrn VON LOWEN BURG ; diesel' sei Besitzer del' Gerate und habe 
verlangt, «die hinwegnehmenwollende glasserne Brennzeug und Zugeho!"» 
seien so aufzubewahren, dag er sie stets wieder zuriickerhalten konnc .. 
er brauche sie nur «zu Scheidungen, welche in del' gantzen Welt erlaubt 
seyen». Die Gerate wurden weggenommen und auf das Rathaus gebracht. 

Widerspenstig zeigte sich eigentlich nul' del' Handelsmann NOEL METRAL
COURT. Ais man ihm den Laborierofcn abgebrochen hatte und 15 Kolbell 
und Retorten wegschaffen wollte, wurde er gegen den Viertelmeister und 
den Stadtsoldaten «mit sehr injuriosen Worten» ausfallend, indem er be
hauptete, man wolle ihn bestehlen. Del' Stadtrat verfiigte deshalb die 
Verhaftung des ~OEL :\1ETRALCOURT, der sich abel' versteckt hielt und am 
12. September durch eine Bittschrift den Kurfiirsten urn Schutz anflehte. 
Del' zur Auaerung aufgeforderte Stadtrat erklarte am 28. September, METRAL
COURT verdiene wegen seines «prostituierlichen» Verhaltens gegen die stadti
schen Beauftragten einen «8tagigen personal arrest». Aller Wahrscheinlich
keit nach ist die Strafe dann auch vollzogen worden. 

Inzwischen hatten «StattDirektor, GewaldtSchultheiss, Biirgermeistere 
und Rath» am 18. September die Regierung wegen del' gegen die Labo
ranten einzuleitenden Schritte gebeten. Da die JANNosche Kompagnie willens 
war, «ihre von einem ansehnlichen werth seyende glasser und Tiegel ausser 
Churpfaltz in das Erbachische zu transferieren., war hier kein Grund zum 
Einschreiten gegeben. Dagegen beantragte man die Ausweisung von BOGNER, 
BREUNEL und LINTZ, «die bis dahin sich dahier aufgehaltene dem publico 
hochst nachtheilige laboranten. so gar keinen titulum mansionis hahen». Schon 

Lippmann-Festschrift. 8 
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nach zwei Tagen erlit'B die Begierung ihre Verfugungen. Was man an 
Tiegeln, Retorten usw. unter Siegel genom men habe, solIe in 24 Stunden 
aus del' Stadt ",fannheim und in drei Tagen aus del' Kurpfalz t'ntfernt werden, 
andernfalls sei «Zusammenschlagung» zu gewartigen; die auf das Bathaus 
geschafl'ten Gegenstande seien zu vernichten; wo Schliefben von Hausern 
oder Tliren di~ Durchsuchung unmfiglich gemacht habe, solIe man sich 
ohne Ansehen der Person unter t:mstanden gewaltsam Zutritt verschafl'en; 
mit del' Schelle sei bekannt zu geben, «dass niemand, dessen profession es 
nicht erfordert, kein gewasser zum ScheidWasser oder sonsten destillieren 
und verfertigen solIe». Endlich sei den Laboranten BOGNER, BREVNEL und 
LINTZ das «consilium abeundi» zu geben. 

Ofl'enbar wurde trotz allem noch wei tel' laboriert, besonders durch 
Person en und in Quartieren, libel' die del' Stadtrat keine Gerichtsgewalt 
hatte. Er bat deshalb (13. Oktober) urn das Untersuchungsrecht auch fiir 
solche FaIle. Die Hegierung gab schon am 20. Oktober die erbetene Geneh
migung und wunschte Bericht libel' den Erfolg. Da zwei Jahre hindurch 
keine Antwort einlief~ verlangte die Regierung am 21. ~ovember 1755 Aus
kunft. Noch am gleichen Tage liefb del' Stadtrat liberall, wo man friiher 
etwas gefundcn hattt', ohne vorherige Benachrichtigung erneut die Zimmer, 
Keller und Speicher durchsHibern, konnte abel' - laut Bel'icht yom 27. No
vember 1755 - nichts mehr linden, was zum Gold- oder Silbermachen 
gehorte. Den ~'fannheimern war die Lust zu alchemistischen Versuchen 
ofl'enbar vergangen. 

Wenige Jahre nach den geschilderten Ereignissen verfertigte man in 
Ylannheim Gold, jedoch unechtes, eine goldahnlich glanzende Legierung von 
Kupfer und Zink. Ein nicht naher bekanntel' Unternehmer namens ~lACHER 
(vie11eieht ein F1'anzose) e1'richtete namlich 1760 zu Mannheim eine Fabrik, 
in del' er mit wenigen Arbeitern dieses cMannheimer Gold», wie man es 
nannte, gofb und daraus allerlei kleine Zim'waren herstellte. 1m Jahre 1770 
verfertigten zu Mannheim JOHANN FRIEDRICH ~lAKELET (gest. 1794) und JOHANN 
GEORG DUBOIS (gest. 18CC) - beide zur Innung del' Gold- und Silberarbeiter 
gehorend - Dosen, wit' man sie damals gern verschenkte, aus dem un
echtenMannheimer Gold, das sichel' manchen Beschenkten bitter enttauschte, 
wenn er hinter den Schwindel kam. 

Nahe verwandt ist das ",lannheirner Gold mit del' Legierung, die man 
ehemals Prinzmetall nannte. Dies hangt insofern mit del' Kurpfalz zu
sammen, als sein El'finder del' (It·itto 80hn des Kurf'ursten FRIEDRICH V. von 
del' Pfalz (des "Winterkonigs») ist, namlich Pfalzgraf RUPRECHT (1619 - 82), 
in dessen reichbewegtem Leben auch die Alchemie eine Bolle spielt. 



Ein iibersehener Brief Samuel Hahnemanns aus seiner 
Leipziger chemischen Arbeitsperiode. 

rOll 

RunOLPH ZAUNICK. 

EDMUND O. VON LIPPMANN hat vorlahr(,sfristr) die Frage erortert: War 
HAHNEMANN, del' Begriinder del' Homoopathie, del' beriihmte C hem ike 1', 

fiir den ihn seine Epigonen ausgeben? Er konnte ahschlieBend feststellen, 
daB dem C hem ike l' HAHNEMANN Errungenschaften ('rsten Ranges nicht 
zuzuschreiben sind und dalb t'r in del' Gt'schichte dpr Chemie irgendwelche 
dauernde Spuren nicht hinterlassen hat. «A h sol ute Bedeutung fiir diese 
Wissenschaft kommt ihm denmach nicht zu, die l' t' 1 a t i V e ist abel' frag
los erheblich, und jenel' von zahlreichen auch st'iner chemischen Zeit
genossen weitaus iiberlegen.» 

E. O. VON LIPPMANNS Untersuchung beruht zu einem Teil auf' RICHARD 
HAEHLS groBer HAHNEMANN-Biographi( 2) v. J. 1922, del' en II. Band Urkunden, 
Aktenstiicke, Briefe, Aufsatze, Abhandlungen usw. bringt. Tl'otzdem HAEHL 
mit grol~em Fleige gerade nach diesen RmNEMANN-Dokumenten gefahndet 
hat, ist ihm ein gl'ofberes Autograph entgangen, das ich bereits VOl' einem 
Jahrzehnt in Meif~en, del' Gehurtsstadt HAHNEMANNS, in derSammlung des 
dortigen Vereins fLir Geschichte entdeckte, abschrieb, abel' in den Schreib
tisch zuriicklegte, weil ich glauben muf~te, es wiirde in del' angekundigten 
Biographie HAEHLS im Zusammenhang mit anderen Dokumenten seinen 
Abdruck finden. So greife ich jetzt den von HAEHL iibersehenen Brief 
wieder auf, weil er aus HAHNEMANNS chemischer Arbeitsperiode, aus dem 
Jahre 1791, stammt und ein weitert's QlH~llendokument zu E. O. VON LIPPMANNS 
;'I; achpriifung darstt>llt. 

1) EDMUND O. v. LIPPMA:'oI!'O, Samuel Hahnemann, der Begrilnde1' der Homoopathie, als 
Ohemikel'. In: Chemiker-Zeitun/!: 1926, Nr. 1 1I ... t - Die Studie erschien etwas geklirzt 
auch in: Leopoldina, Berichte d. Kaiserl. Deutschen Akad. d. Naturforscher zu Halle, II 
(Leipzig 1926) S. 223-228. - Aus der neuen Flut von Arbeiten libel' HAHNEMANN 
lind sein System nenne ich als die bedeutsamste: PAVL DIEPGE:'oI, Hahnemann und 
die Homuopathie, Hi.torischM· Beitrag zur Kritik del' Lehre. Freiburg i. B. 1926 
(8 0.32 S.). 

2) RICHARD HAEHL, Samuel Hahnemann. Sein Leben und Schaffen aUf Grund ne!' 
aufgefundener Akten, lIrkunden, Briere, Krankenberichte und unte1' Beniltzung del' ge .. 
samten in- w,d ausliindischtn homoopathischen Literatu1', Leipzig 1922 (2 Bdl'. gr. 8°. XVI, 
508; XVI, 527 S.). 

8* 
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Nach fiinfjahriger Wanderzeit hatte sich der junge Dr. med. SAMUEL 
HAHNEMANN im Jahre 1785 in Dresden niedergelassen. Hier wandte er 
sich bald ganz der Herausgabe fremdsprachlicher chemisch-pharmazeutischer 
Werke und eigenen Laboratoriumsarbeiten zu. 

Aber «urn der QueUe der Wissenschaften naher zu sein» - wie er in 
seiner Autobiographie schrieb -. siedelte er gegen "Michaelis 1789 nach 
Leipzig iiber, vor dessen Toren er in Stotteritz bald eine billige und ge
sunde Wohnung fand. Auch hier lebte er ganz seinen schriftsteUel'ischen 
und praktisch-chemischen Arheiten. Zum besten ging es ihm mitsamt 
seiner Familie freilich nicht; das wissen wir aus mehreren Briefen dieser 
Leipziger Zeit (vgl. HAEHL, II, S. 25 f.). Und auch der folgende Brief~ 
vom 10. Juli 1791, enthalt die leider, ach, so wahre Klage: «Durch Brod
arbeiten gewinnen die Wissenschaften wenig». 

Gerichtet ist die Epistel an einen «Bergrath», dessen Name "BUCHHOLZ» 
aus den Schluf~satzen erheUt. HAHNEMANN plaudert dort davon, daf~ seine 
Frau - HENRIETTE geb. KUCHLER - als Stieftochter des Dessauer Apothekers 
HASELER VOl' ungefahr 17 Jahren als neunjahriges Kind von dem «Bergrath 
BUCHOLZ» auf den Arm genommen worden sei. 

Es darf mit hochstcr Wahrscheinlichkeit angenommen werden. daB 
der Adressat WILHELM HEINRICH SEBASTIAN BUCHOLZ ist, del' am 23. Dez. 
1734 zu Bernburg im Anhaltischen geboren war, den Apothekerberuf erlernt 
und dann in Jena ~1edizin studiert hatte, von 1763 an bis zu seinem Tode 
am 16. Dez. 1798 in Weimar die Hof'- und Stadtapotheke besaB, auBerdem 
Fiirstl. Hofmedikus und Physikus der Amter Weimar, Oberweimar und 
Cromsdorf war und seit 1782 auch den Bergratstitel inne hatte.1) - Welch 
bedeutsamen Anteil BUCHOLZ, GOETHES Intimus in chymicis, an der Ein
fiihrung der Scheidekunst im akademischen Unterrichte Jenas hat, legte 
jiingst GUTBIER dar.2) 

HAEHL (II, S. 25, 30 u. 31) hat von mehreren Briefen HAHNEMANNS an 
einen «Bergrath v. [!] B.» aus derselben Zeit Mitteilung gemacht. Sicherlich 
verbirgt sich dahinter der gleiche Empf'anger, wie in dem Briefe, den ich 
nun erstmalig abdrllcke. 

W ohlgeborner Herr Bergrath! 

Hochzllverehrender Gonner! 

Dero angenehme Zuschrift zu beantworten, bin ich nun lange genug 
abgehalten worden. und doch, wie gern unterhalte ich mich mit Ihnen! 

1) Zur Bio-Bibliographie von \r. H. S. BliCHOLZ vgl. man: JOH. LUDEWIG ANTON RUST, 
Historisch-litemrische Nachl'ichten von den jetzt lebp"den AnhalUschen Schriftstdlern, I 
(Wittenberg u. Zerbst 1776) S. 71-77. - HAMBERGER-MEUSEL, Das gelehrte Teutsch
land, I (Lemgo 1796) S. 478-481; IX (1801) S. 159; XII (1806) S. 316. - (FRDR. 
GRAF VON BEUST'S) Sachs. Provinzialblattrr, VI (Juli-Dec. 1799) S. 345 - 359. - ANDREAS 
GOTTFR. SCHMIDT, Anhalt'sches Schriftsteller-Lexikon (Bernburg 1830) S. 53 - 55. 

2) ALEXANDER GUTBIER, Goethe, GI'oJJherzog Carl August und die Chemie in Jena. 
Rede (Jenaer akad. Reden. H. 2.) (lena 1926) S.6. 
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W 0 Sie nul' ein Viertelstiindchen Zeit fur mich erubrigrn konnen, so 
schenk en Sic mil's doch ja! wenn Dero Briefe auch nichts von Vel'sol'gung 
enthalten konnen; sie sind mil' immel' gleich schatzbal'. 

Kicht wahr? Die Abhandlung fur die Mainzer Akademie 1) mu:a latei
nisch seyn? Ich erwarte nul' ein Wortchen dariiber, urn sogleich von 
Dero l'echt giitigen Anerbietung ergehensten Gehrauch zu machen. Sie 
ist sehl' schmeichelhaft fiil' mich. 

Del' Zersetzungsprocefb des Kochsalzes durch gebrannten Kalk ist fol
gender. Man piilvert ungeloschten Kalk, lii{;t ein gleiches Gewicht Koch
salz in drei Theilen kochendem Wasser auf, 10scht mit diesel' Allflosllng 
den Kalk und mischt sie innig damit dllrch etwas Reiben. Den Brei thut 
man in eine steinzeugne Biichse; man hat nicht nothig, sie zu verstopfen, 
del' Kalkrahm, del' sich bald oben auf bildet, halt den Zugang del' Luft ab, 
wenn die Biichse ungeschiittelt u[ nd] unbewegt etwa 14 Tage stehen ge
lassen wird. Vielleicht sind schon 8 Tage hinreichend. Will man nun 
das zersetzte Kochsalz zu Niedersehlagen anwenden (etwa .Metallkalke aus 
Sauren niederzllschlagen, odeI' aueh Kalkerde - Bittersalzerde schlagt sich 
nicht nieder - vermuthlich wei! sif' in del' iiberfliissigen Aetzsaure, Kausti
kum, auf'loslich ist), so vcrmischt man die Masse mit etwa einem sechs
fachen Gewichte heissen Wasser dul'ch etwas Reiben, seihet die Mischung 
a I s b aId durch ~), und wendet die helle Fliissigkeit so g 1 e i c h zum Nieder
schlage an. Vermnthlich halt sif' sich allch in wohlverstopften Glasern 
einige Zeit lang. An freie Luft abel' hingestellt wi I'd binnen wenig Tagen 
Kalkerde u[ ndJ Kolchsalz wieder darans und dai') f'reie kaustische Laugen
salz ist verschwunden. 

Auf gleiche Weise, obgleich nicht leichter, habe ieh Vitriolweinstein 
und Glaubersalz doch eben nur so transitorisch zersetzen konnen. 

Anbei etwas auf'liisliches Qupcksilber 3) Nr. 1 mit Kalkwasser u[nd] 

1) W. H. S. BUCHOLZ geMrte del' Kurfiirstl. Mainzischen Akademie der niitzlichen Wisspn
schaften zu Erfurt (gegr. 17.')4) seit 1776 an. Naeh dem «Nahmenregister der Mitglieder 
und Jahre der Aufnahme» (in: Acta Acad. Elect. Moguntinae Scient. uti!. quae Erfurti est ad 
ann. 179-i et 1795, Erfurti 1796, p. [XIX sqq.]) war nur dieser BUCHOLZ Akademie-Mitglied. 
(Der Erfurter Apotheker CHRISTIAN FRDR. BrCHOLZ wurde erst am 2. Dez. 1800 Mitglied; 
ygl. Nova Acta Acad. Elect. Mog. II, Erfurti 1802, p. XXVIl.) Ein neuer Beweis, da/,~ del' 
Empfanger des HAHNEMANl'i-Bricfes allcin W. H. S. BUCHOLZ ist! - Uher W. H. S. BUCHOLZ' 
Anteil an der Erfurter Akademie vg!. [GEORG J OERGEL, Die Akad, niltzl. WiS8. zu Erfurt 
von ih,'er Wiederbelebung durch Dalberg his zu ihnr eudqiittigen Anerkennung durch die 
Krone PreuJien (1776 -1816), in: Jahrhiicher d. Kg!. Akad. gemeinnutz. Wiss. zu Erfurt, 
". F. XXX, Festschrift (1904) S. 139-224 hes. S. 188 f. - Am 2. August 1791 wahlte die 
.lkademie HAHNEMANN zu ihrem Mitglied (vgl. Acta. . . ad ann. 1790 et 1791, Erfurti 1791, 
Praefatio p. [VIII]). - Am 3. Juli 1792 wurde dann die ohen im Briefe erwahnte Abhand
lung HAHNEMANN s mit dem Tite!: «Bereitung des CaJ.ile,' (jelb» vorge!esen und in den 
Acta ... ad ann. 1793 (Erfurti 1794) lAbh. 1J S. 3-10 (mit 1 Ahh.) puhliziert. HAEHL (II, 
S. 50) kennt wohl, wenn auch ungenau, ihren Titel, nieht aher das Genauere. - Spaterhin hat 
HAHNEMANN nie wieder etwas fur die Erfurter Acta gelicfert, wie ich mich uherzeugen konnte. 

2) Am Briefrande ist hinzugrfiigt: «Ein wollenes Seihetuch wird davon zerfressen.» 
S) Den erst en Hinweis auf die Hprstpllung einps IOslichen Hg-Praparates (<<Mereurius 

soluhilis HAHXE~IAXl'iI» dpr spiitcren Pharmakopiim) gah HAIIXEMAXN in scinem Buclw: 
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Nr. 2 mit kaustisehem Salmiakgeiste I) })f'reitet. Rei letzterm ki:imIllt srhr 
viel drauf an, ob der kaustische Salmiakgeist gleieh naeh drr Destillation 
oder naeh langer Aufbrwahrung oder iifterrr ErMnung [!] des denselben ent
haltenden Gefa~es angewendet win!. Dir~ hat virl Einfluib auf den reieh
lichen l'Iiederschlag u[ nd] die Farbe, ohgleieh aber nieht auf die arzneiliche 
Wirkung. Theilen Sir mir doeh gutigst Ihrr Gegenerfahrungm mit wenn 
Dieselben dergleiehen anzustellen fur gut finden 'loUten. ' 

Beim Kalkwasser reiissirt der l'iederschlag gnvisser. lind ieh bin fast 
gesonnen, dassclbe vorzuziehf'n, oh t'S glcieh im Grunde dassf'lbr Praparat 
liefert als der gutr Salmiakgeist. 

Die gehorige Befreiung des Quecksilbersalpefers von freier Same ist 
eine Hauptsaehe. Halw ieh es mit et\vas kaltem df'stillirtem Wasser einige
mahl abgesLiht [!] lind auf Flietbpapier vollig trocken werden lassen, so 
reibe ieh es mit etwas nieht vollig gerathenem Mercur. 8olub. zum feinell 
Pulver und lass I' es noeh etwa 24 X liegen; hierdmeh wird die noeh et
wanige freie Saure am yortheilhaftesten weggenommen, ehe es dureh Reiben 
mit luuem oder kaltem destillirten Wasser aufge!ost wird. leh vermeide 
hei der Hrreitung alII' Hitze j(Odel" Art, selbst beim ........... [un-
leserlieh]. Die yorlaufige Entfernullg dt'!" Vitriolsaure aus del" SalpetersallJ"(' 
dureh (1)+ Sehwererde 2) lafM sieh die wohl gewi:ihnlidwn Apothekern vo["
sehreilwn? Wollten Diesdhen einige arzneiliehe Anwendung mit heigehender 
Portion anstell('n, so wlirde die gutc Bache, wi(~ ieh hoffe, gewig vie! g(~
winnell. Jeh habe nieht oft liber 2C his 2'1- Gran zu einer Kur nothig -
Mohnsaft fand ieh sehr zutraglieh dabei (die dllreh ~ errc~te Reitzharkcit 
zeitig Zll til~('n) 3), obgleieh nicht unenthehrlieh. 

Sprechen Sie aus, als Kenner u[nd] ohue Vorliebe fUr mieh oder das 
:Y1ittel. oh unsre bisherigen Merkurialia bIos dureh innerliehen Ge
bra u e h Schanker u[ nd] Bllhonf'n heilen konnten? Vielleieht thaten es 
cinige die ieh uicht kenne - Cnd, wcnn Sie das auf"lijsliehe ~ gebraueht 
haben, ob lllarL ~esehwinder leichter u [nd] gewisser die rei n venerisehen 
Uebel heben konne? Ohne Speieheltlllt;, Rreehen und Purgiren befLirehtnl 
zu diirfen - JJeine Diat dabei besteht grof.~tentheils nur in Mii1bigkeit. Ieh 
sahe mehrrnahl bei der Kur der Sehanker die dabei anwesenden TripI)!'r 
ohne weitcre toxisehe }liuel binnen etliehen Tagen mit dem Sehanker :w 
gleieher Zeit wn,ehwinden. Habe ieh mieh geirrt, oder wirkt dies Mittel 
bis zum Trippersitze? leh trautc Illeinen Augen nieht u[ nd] habe deshalh 
niehts oH'entlieh dayon el"wiih11t. \,\iie gem hatte ieh Berichtigllng hier
liber dllreh einen Bcohachter \011 ('11tsehi('del1c1l1 Gewiehte 1 leh wende 
mieh deshalh an Ihr(' Giite. 

«Unterricht f iii' Wundii,'zle aber die renel'ischen Krankheitm, nebst einem neuen Quecl.;· 
silbfrpriiparatn (Leipzig 1789) \'offeoe. Eine herichtigenoe l'Iiotiz hatte er dann in CRELL, 

CheJll. Annall'lI 179C. Bo. II St. 1 S. 22 - 28 eingeriirkt. - Die ohig!' BriefsteUe ergiinzt 
twid!' Publikatiol](,ll. hc:;ond('l"s n1l('11 tll'l" thl'rnlH'utisrhell SI'itl' hill. 

1) CO2-f["eies Alllllloniak. 
2) Ba(N03 \. 
3) Mohml:ft al,; Adillvans lwi \le["kurialkul"cn 1'1lIpfahi HAH:\E\L\'i" IIntef \t'fweis auf 

FERNEL (1.').'56) s('hon in sl'inelll « Unterricht (iir lVundiirzte abe,· die vn!el'ischen Kranl.;
heiten» S. 222 r. 
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Beifo1gende Papiere sind dlirftig. Dureh Brodarbeitrn gewinnen die 
Wissenschaften wenig. 

Dag ReiRb1ei durch V prpufl'en mit Sa1peter g a n z zerst6rt wird, wuf~tpn 
wir 1angst durch Scheele 1). Klaproth 2) braucht dieg nicht zu bestatigen. 
Hiedurch aber kann doch nnm(iglieh diC' ~iehtgegenwart der in dieseIll 
"'Iineral von mir gefundt'nen Sallre 3) dargcthan werden. Eben so wenig 
a1s man die Saure in Kalkwcinstein 1eugnen kann, weil auch er dureh 
gluhenden Sa1peter bis ZUIll erdigen Uchcnestc zprst6rt wird. Meim 
Erfahrungcn sind Thatsachpn, die durch V C'rmuthungpn nicht widerlegt 
wprden konnen, am wC'nigsten <lurch jene V crmuthung, wo pr aussert. 
ieh mochte woh1 Wasserblci daflir ange~when haben. DaJ; er cin guter 
}fineralienhnner ist, wissen wir; aher daraus' folgt nieht, dafb wir andern 
sie nieht kennen.:\Ieine VeL"suche wlirden nur mit deutschem wohlfeilen 
Reigbleie, das zu Tiegeln genoIllIlH'1l winl. angestellt. Jeh moehte den 
Chemiker sehen, lipr PfundI' von dC'm raren altenberger 'Vasserhlei Y01'

l'iithig hatte. W pnn die Scheidckt'instler erst anfangen, ihre Bruder dureh 
veraehtliehc Ve r III u t hun g (' n zu widerlf~g('n. dann ist das goldne Zeit
alter unsrer Kunst vorliher. 1.1 nd so seheints 

Meine jf~t7:ig(' Einrichtung ist allch hin Essenf(,lIer - ieh kann dell 
Versueh nieht wiederhohkn. noeh weniger erseh(ipfen; ieh l1luf.~ also 
sehweigen. Ich wlinschte aber doeh. cIa sieh Klaproth sovirl auf eng lis e h e 
.\lineralil'n zu gutl' thut, ein 51 iiekehf'll f'nglisehes Reighll'i in meine Ilande 

I) Man vg!. di", bt·iden ALhandlungen C. W. SCHEELES, die dcr alten Identifikation yon 
«WasserLlei» lMolybdanglanz, MoS2] und «Reil.;Llri» [Graphit] ein Ende machten: 1) Fol'soic 
med Blyerts, Mol!/bdama, in: Kong!. Yt'tenskaps Academicns Handlingar for ar 1778, XXXIX 
(Stockholm 1778) S. 247 - 25,). Deutsch uL.,..sctzt in: Der Kiinig!. Schwed. Akad. d. \'\'is". 
Abhandlungen ... auf d. J. 1778, XL (Leipzig 178:3) S. 238-248; CRllL],S Neueste Ent
deckungen in del' Chemie, VI (Leipzig 1782) S. 176 - 188. Franziisiseh in: (ROZIER s) Obser
vations sur la physique, XX (1782) S. :342 - 3't9. - 2) FOl'siH: med Blyerts, Plumbago, 
in: Kg!. V ('t. Acad. Hand!. 1779, XL (1779) S. 2:38 - 24:3: Deutsch ubersetzt in: Der Kg!. 
Schwed. Akad. d. Wiss. Abhand!. 1779, XLI (178:1) S. 21:1-219; CRELL' :,-/pueste Entd. i. d. 
Chemie, VII (1782) S. 1:33-16C. Franziisisch in: (HOZIERS) Observ. sur la phys. XIX (1782) 
S. 162 - 166. Ulwr die cinzeinen Phascn dicscr Entdeckungsgeschichtp vg!. man: 
C. W. SCHEELE, Efter/elllll(lde bref' och anteckningar, utg. af A. K NORIlE:,(SKIiiLIl (Stockhollll 
1892) Register S. -177 u. -182 sub Graftt ll. MolyLden. 

2) In einem Briefe an LOll. CRELL, den Hnausgcber der "Chelll. Annalen» (1790, Bd. II, 
St. 9, S. 238 f.), haUl' 'WAIIT. HE I:'<i II. KLAPROTH berichtet, da!.' el' beim Zersetzen von reinstcm 
f'nglischen Reil~hlei mit Salpeter nicht HAHl'(EMAl'(:>; s «vermeintiiche Reil.;Lleysaurc» (vg!. die 
folgende Anlll.) erhaltcn halle. «Da Hlin allch wedel' SCHEELE noch PELLETIER, bey ihrell 
Versuchen iiber das Bcif~hley eint' dergleichen.Substanz ansichtig ge\\'orden sind, so Lesorge 
ieh, dalA vielkieht cille kleine Verwechse!llng vorgefallpn seyn, und Hr. D. HAlINEMAN:,(, an
statt wal1l'es Heil.;bley, vielh'icht Wasserbky verarheit('( haben lIIiigte, zumal da Selbi:;t'r 
wed!']' den aui.;ern Charaktt,r. noch den GeiJiirgsort seines bearlwiteten Fossils angegeiJen 
hat. Alsdcnn wiirde dm; Rathsel soglt'ieh allfgeliis('t. und die yermeintiidlP Reil~bleysalll'p 
hine andere, als die Jwkandte :\lolyhdemiiurt' gewesen seyn.» 

3) HAH!,\EMA!,\:-; glaubte illl Reigblei mehr aI, den 3. Teil cine:; neuen «sauren Bestand
theils» gefunden zu haLcn (CHELLS Chem. Annalen 1789, Bd. II St. Ie S.291-298). JOHA!'\,\ 
CHRIST. WIEGLER ((}esch. d. Wachsthltms n. d. El'findungen in del' Chemie, in del' neuel'n 
Zeit, n, Berlin 11. Stettin179L S. -t(7) und .foH. FRIImR. CMELIN (Gesch. d. Chemie, III· 
Ciittingen 1799. S. -t97 1I. 6(6) iiul.;ertt'n R,fort Bedenhn, die allch Iwrechtigt ,,'aren. 
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zu bekommen. Ich fand die rohe Saure weit leichter verbrennlich als 
Schwefel, was Wunder dag sie durch Vcrpuffen mit Salpeter zerstOrt wi rd. 
1st das englische Reif~blei seiner Natur nach von unserm deutschen aus 
Steuermark u. s. w. ganz n'I"schieden? Oil' jetzigc ~Iincralogie weiB noch 
nichts davon. 

lhre giitige Vindikation meiner Rechte auf die Weinprobe 1) - erfordert 
meinen gehorsamsten Dank. Das ist bieder und vortreflich [!J. 

Del' Kommissionsrat Riem 2) war auch recht bose (in einem Briefe an 
Crusius) 3) . auf den Ungenannten im Intell[iJg[ enzJ-Bl[ attJ d[erJ A[llgemeinenJ 
L[iteratur J-Z[ eitungJ, weil Cl" fLihlt, daf.; die Ignoranz auf ihn zuriickfalle. 

Die Abfertigung del' Herderschen Unfalle habe ich nicht bemerkt? 
Wo stand sie dcnn? Sagts nichts del' Prediger Salomo, dag del' Mensch 
immer in Streit leben miisse -? 

Das heise [!J ich doch heute einmahl gcplaudeI't! 
Sie ktinnen nicht glauben, wie oft ihr Nahmen in meinem und meines 

W eibes ~lunde gefeiert wiI'd, }flit Vergniigen erinnert sie sich von dem 
H[ eI'Jrn Bergrath Bucholz auf den Arm genommen worden zu seyn, als 
9jahrige Stieftochter dcs Apothekel' Haselers in Dessau, ungefahr VOl' 17 
lahren -

Unser Leonhardi 4) besuchte mich VOl' 10 Tagen hier, als er zu seiner 

1) Worin diese «Ehrenrdtung» ,'on HAHNEMA:"i:"iS Rechtrn hestand, ist mir unbekannt. 
- HAHNEMA-":"i hatte in CRELLS Chem. Annalen 1788, Bd. I St . .f S. 291 - 305 «Ueber die 
'W,'inprobe auf Eisen ulId Bley gesrhri!'b!'n und schwach angesaucrtcs H 2S - Wasser zur 
Fallung von etwaigen Bleizurkl'r-Zusatzpn t'll1pfohlen. In seiner deutschen Bearbeitung von 
1. B. VAN DE:"i SHDE'S «La fallfification des medicamentlf devoilee» (Haye-Bruxellps 1784): 
«Kennzeichen riel" GlUe und Verf;ilschung del' AI,zneimittel» (Dresden 1787) S. 322 hatte er 
seine Weinprobe erstmalig erwiihnt. - Uber weiteres vgl. HAEHL (I, S. 38; II, S. 23 f., 27 u, 
.50) und E. O. Y. LIPPMAN-'I. 

2) Gemeint ist JOHA:"i:"i HIE}I (1739-1807), seit 20. Januar 1789 Kurfiirstl. Sachs. 
Kommissionsrat zu Dresden. einer der bekanntesten Landwirtschaftsschriftsteller seiner 
Zeit. Vgl. MAX GhTZ, Handb"ch del' Landll'jl·tschaftlichen Litteratur, II (Leipzig 1897) 
S.149-159. 

S) ? SIEGFRIED LEBERECHT CRt"Sil'S. der scit 1765 in Leipzig tatige V {'rleger. - Ich 
konnte den ganzen Sachverhalt nicht aufhellen. 

4) JOHANN GOTTFRIED LEO:"iHARDI (17.f6-1823), der seit 1782 an der Wittenberger 
Dniversitat die Pharmazie vertrat, war 1791 unter Beibehaltung der Professur als Kurfiirstl. 
Sachs. Leibarzt und Hofrat naeh Dresden berufen worden. Er war chemisch ungemein tatig. 
So iibersetzte er z. B. auch P. Jos . .'VI.ACQI:ERS «Dictionnail'e de Ch,lll1lie» (<< Chymisches Worter
buch», Leipzig 1781 - 83, 6 Bde.; 2. Auf!. Leipzig 1788 - 91, 7 Bde.; Neue Zusatze und An
merkungen, Leipzig 1792, 2 Bdl'. [3. Auf!. Leipzig 1806 - 09, yon J. B. RICHTER u. S. F. HERMB
STADT neu hearb.; es erschien nur Th. I - III •. Buchst. A - LJ). Er gab in neuer und ver
mehrter Ausgabe C. W. SCHEELES «Chemi,<che Abhandlun,q von Luft und Feuer» heraus 
(Leipzig 1782). Sein letztes Werk war die anonym erschienene erste «Pharrnacopaea Saxo
nica JUssu regiu et aucloritafe publica edita» (Dresdae 1820; deutsch u. d. T.: «Apothfkel'
buch fiir die Konigl. Siichsischen Land,»>, Dresden 1821). - Uber LEO-'lHARDI vgl.: LUD. 
FERD. Fi"'RCHTEGOTT FLEMMING, Socero Christiano Gotthelf Pienitzio . . . hanc epistolam 
offert ..... Agitur de vita et meritis hcati Joh. Gottf. Leonhardi (Dresdae die X Febr. 
MDCCCXXIII) (8 0.24 S.); Neuer Nekrolog der Deutschen, Jg. 1, 1823, H.2 (Ilmenau 1824) 
S. 770 - 77.f; WALT. FRlEDE:"iSBVRG, Ge8chichte der Univfrsitiit Wittenber,q (Halle a. S. 1917) 
S. 582 fI". - LEO:"iHARDIS giinstiges Drteit iiher HAHNEMA:"i:"i als «geschickten und aufmerk
,amen Scheidekiinstlen hat hereits E. O. ". LIpp~I.\-'I:"i hervorgehohen. - Bei RU:H1, fehlt 
LEO:"iHARDIS ~ame. 
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Leibarztstelle nach Dresden ahgchen wollte. Er hat mil' H'J'sprechen 
miissen, his an sein Ende unSl'cr Kunst sich viriliter hesonders in seincm 
neuen Posten anzunrhmen, welches yipl Einflug auf' Sachsrn haben kann, 
und ich yon Herzen wiinschr. 

Ich schliese [1] mit del' altdrutschen Vt'rsichrung meiner unalisgesctztrJl 
Ehrerbietung 

Stettcritz d. 1e. July 179l. 

Ew. Wohlgeboren 

I!choJ'samster Diener 

I IAHl\"EM Al\"l\". 



Warmestoff nnd Sanerstoff. 
Von 

EDUARD FARRER. 

Eint' KUfve fur die Geschwindighitsanderung, die Beschleunigung, dcl' 
Entwicklung del' Chemie wiirde fur das It'tzte halbe Jahrhundt'rt und be
sonders daR letzte Jahrzehnt recht steil ausfallen. In wenigen Jahren ver
alten die Darstellungen des «neustt'n» Zustandes theoretischer und tech
nischer Spezialgebiete. Mit gelindem Schaudern empfangt man den wochent
lichen Berichterstatter uber die Ergebnisse neuer Arbeiten, das immer 
dicker und unlt'st'rlicher werdende Heft defi «Chemischen Centralblatts». 
Wie rasch hat etwa die Quantentheorie grundlegende Anschauungen UnJ

gestaltet, wie gt'miitlich t'rscheint demgegeniiber das Tempo, mit dem iIll 
Ausgang des achtzehnten Jahrhunderts die groge Umwaizung in der Chemie 
geschah ! WeI' all dem neuen Werden nicht in starrer Ablehnung odeI' zu
meist etwas diinkelhaftem Beharren das Interesse verweigert, findet schwer 
den Weg zur geschichtlichen Forschung auf seinem Fachgebiete; hochstt'ns 
kann es einmal st'in, daib ein Patt'ntstreit dt'n AnIafb zur Bt'schaftigung 
mit den zt'itlich wit' fachlich allt'rnachsten Vorgangern gibt. 

Abel' gelegentlich, an einem Feit'rtag, unter dem Einflufb einer phiIo
sophischen Stimmung, erscht'int das Entwickiungsbild doch auch ganz anders. 
Wenn man in del' groibt'n Fiillt' der praktisch wichtigen Einzelheiten dit' 
Grundgedanken sucht, wenn man durch allerdings weitgehende Abstraktion 
das vielem Gemeinsame und darum "T esentliche isoliert, dann kann man 
zu all dem Neuen die Wurzeln nicht nul', sondern dit' allgemeine Idet' in 
we it zuriickliegendt'n Zeiten ausgesprochen und ausgearbeitet finden. DaR 
gilt nicht nur fur die eine odeI' die andere unserer modernen Haupt
anschauungen, sondern flir sie allt': fiir die Atomistik, die Elementenlehre. 
die Energetik. Fn'ilich miissen wir dazu, so wit' wir fiir die Gegenwart 
von den speziellen Erfiillungen weitgeht'nd abstrahierten, auch flir dit' 
Vergangenht'it ahnlich verfahren. Es bleibt auch dann noch etwas iibrig. 
etwas, das allerdings seint' philosophischc Eigenart auch darin kund tut 
dafb man davon das Entgt'gt'ngesetzte zugleich behaupten kann: dafb es 
namlich daR eigentlich W t'.8t'ntliche, del" eigt'ntliche Sinn unserer Forschungs
arbeit st'i - und dafb es nUl" Hilfsmittel und iiberfliissige menschliche Zu
dichtung zu den nun allein geltenden spt'ziellen Tatsachen bedeute. 

Ubel"lassen wir dic Entscheidung in dieser Antinomie dem Ceflihl 
und delll Lehel1shediirfnis des Eil1ze!twn; we !chen Wert man ihnen zu-



\Yiirmesto/f lind SalH'fstofi'. 

sprechen moge, die allgemeinen gedanklichen Grundlinien, auch in del' 
Chemie, lassen sich aufweisen und zuruckverfolgen. Das ist fiir die Ato
mistik ja schon oft und mit Erfolg geschehen. Die zehn inhaltreichen 
Bande, die eine ausfuhrliche Darstellung del' heutigen Atomistik erfordern 
wiirde, lassen sich doch nach jenem lwkannten Reduktionsverfahren auf 
die wenigen Satzp bringen, die schon die alt(· Atomistik ausmachten. 
~iemand winl leugnen, daR. in jenen angenommenen zehn Banden noch 
manches auR.erdem steheu wurde, abel' ebensowenig kann man bestreiten, 
daR. eben in jenen einzelnen Satzen Gleichheit hestehen hleibt. Ahnlich 
ist es nun au.ch mit del' enprgetischpn Auffassung yom S t 0 f f, dip so 
eigentlich dem zwanzigsten lahrhundert anzugehoren scheint. Die Phlogi
stik kann als ein Versuch in dpr Richtung auf pinp Energetik hin an
gesehen werden; dip Auseinandersetzung zwischen ihr und dem neuen System 
del' Chemie ist in vieleI' Hinsicht dip Durchringung zu einer Chemip del' 
S to ff e. Und in den Anschauungen von demjenigen Stof!'(" del' ~o 1)('
sonders kennzeichnend dem Sinne narh an del' Spitze des neueu SystemH 
steht, in del' Geschichte von del' Erkenntnis des Sa u e r s t 0 f f s spielt sich 
jene Auseinandersetzung lwsonders konzentriert, deutlich und deutbar, abo 

Denn del' Sauerstoff' bedeutete seinen Entdeckern etwas wespntlich 
anderes als un serer Chemip. Fur LAVOISIER wip fur seine Zeitgenossen ist 
das Sauerstoffgas eine Verbindung. Ein neues, noch unbpkanntes Element, 
das eigentliche Oxygen, hat sich darin mit dem fur den bekanntpstpn alII' I' 
StoffI' gehaltenpn Zwischpnding zwischen Stoff und Energie. dem Warl11e
stoff. verbunden. 

Das Feuer.. dieWarnH' - heidI' als nicht ganz identisch miteinander 
aufgefafbt - waren ja die wichtigsten Agentien in del' Alchemie gewesen 
und blieben es lange Zeit hindurch auch spateI'. Die kunstliche Kochung 
stellt nUl' einp besonderr Beschleunigung dt'r naturlichen Kochung odpr 
Reifung dar. Wenn P ARACELSlJS diesem Gedanken besonders starkell Aus
druek verleiht, so gehort er dorh nicht nUl' ihm und nicht einmal aus
schliefblich prst seiner Zeit an. Dar; Phlogiston ist nicht nUl' del' Stoff, dpl' 
einen Bestandteil der Mptalle und anderer verbrennlicher Substanzen hildpt: 
es ist zugleich dn Begriff fur energetische Veranderungen bei stofflichen 
Umwandlungen. Freilich ist es nun eben charakteristisch, daa von den 
Aufberungen chemisdH'r Energir aUein die Warme berucksichtigt war, und 
dafb diese nun als ein Stoff galt. Ais Stoff unterschied sich die Warme 
von den' anderen allel'dings in vel'schiedener Hinsicht. Sie war ein be
sonders feiner, zarter Stoff' und stand insofern dem Lichtstoff sehr nahe. 
Sie war alH'r auch aufberordentlich weit verbreitet und in demselben Sinne 
das, was wir unspezifisch nennen wiirden, wie del' alchemistische, philoso
phische. und spat erst eigentlich rein chemisch aufgefaate Schwefel: dieses 
Grundplernent, welches sich iiber oen Begriff des Phlogistons hinweg zu 
demjeuigen del' Warme entwickdtl' und zugleich spezialisierte. Daneben gall 
es zwar die Vorstellung, daf.~ die Warme nul' in einer besonderen Bp
wegung del' Atome bestiinde. Doch spiplt diese Auff'assung fiiI' die damalig,' 
chemische Forschung him' grofbe Rolle. 

Die TheOl'it' yom Phlogiston haw> gewit; fur ihI'e Z{'it grof3e Y {'nlienste. 
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Zwar ist das Hmichtcnde Lrteil F. W. SCHELLINGS logisch einwandfrei: 
«Was macht die Korper hrennllaL war die Frage. Dasjenige, was sie Lrennbar 
macht, war die Ant wort.» 1) Aber solche rein logische Betrachtllngen treffen 
nie den sachlichen Wert, so wenig wie etwa KANTS \Verk durch l\IETZSCHES 
- « an sich» tI"f'ffendes - Wort erledigt winl KANT erklare mit pcdantischer 
L lllstandlichkeit nur, unserc Erkenntnis geschehe «vcrmoge eines Vermogens ». 

Fruehtbar ,var die Phlogistontheorie ehen dadureh, dat6 sie den sci hen 
Lrennhar maehenden Bestandteil in allen Verbrennungen voraussetztc. Das 
erkannten Boeh in der Zeit wo in Deutschland der Kampf darum rccht 
heftig war, }L H. KLAPROTH llnd F. WOLFF als ein groi.~es Verdienst an. In 
ihrelll « Chemischen Worterbuch» schreiben sic: STAHL lei tete durch seine Hypo
these «das Bestrebcn der Chemiker dahin, Erklarungsgriinde fiir die von 
ihnen benlf'rkten Erscheinungen allfzusuchen und, wohin alII's systematisehe 
Forschen streht, aus einem oderwenigen Grundsatzen das iibrige ahzu
leiten ... »2) Die Phlogistontheorie wurde erst dann unhalthar, als man die 
Gewiehtsvcranderungen nieht nUl" iiherhaupt beobaehtete, sondern vor 
aHem als etwas wirklieh Bedeutsames wertete. Es ist bekannt, auf welehe 
\V eise die Phlogistiker die Gewichtszunahrne beim Verkalken der 1\1eta11e 
mit ihrer Theorie zu nrcinigen suchtcn. }IoRYEAF tat dies (1762), indem 
er das Phlogiston als spezifisch kichter als die Luft, in welcher die Wa
gungen ausg~fLihrt wurden. annahlll. CARL CHEN hetrachtete das Phlogiston 
hzw. die Warrne als einen nicht schweren Stoff, der a 1 s 0 positiv leieht 
Bein Uliit6te und durrh seiIH' ~\nwesenheit in einem Metalle z. B. dessen 
Cewicht ZUlli 'reil aufh!il)!'. Das war zugegebenerma16en }letaphysik. 
Wir sehen jetzt erst f!enauer, wa" dieses Ringen um dif~ Beihehaltung des 
Phlogistons aueh gegrniilwr den Ansatzen zu einer quantitativen Ch(~mie 
e i g e n t I j c h bedelltete: Das Phlogiston ist weitgehend verwandt mit den 
«Eigensrhaftsstoffen », derjenigen Art yon Stoffen namlich, welche als Ur
sache bestimrnter Eigenschaften eingefiihrt wurden. Es hatte sich allmah
lirh und noeh unklar ZUtll «Energiestoff» gewandelt, mit I [ilfe dessen die 
energetisehen Verhaltnisse \wi stofl'lieh(m Umwandlungen heschriehen wer
den 80Uten. Die Energie sich linter dem Bild ('ines Stotf'es vorzustellen 
- dariiher hatten wir vor kurzem noch strenger ahfa11ig geurteilt, als es 
heute moglieh ist. Heutc llliisSf'n wir hier einen Ansatz sehen, der aus 
einer Verstoffliehung del' ~nergi(' Zll einer energetischen Theorie der Stofl'e 
sich entwiekeln wollte. 

Von dies em Sinne des Phlogistonbegriffs wird nun das Wesentliche 
in dit' «Neue Lehre» mit L"Lbem o III men. Dieses « \Vesentliehe» blieh freilich 
als solches unausgesprochen; eti la(~t sieh aus den Anwendungen illl ein
zelnen ersehlieJ~en. Die Sauerstofrtheorie ist zwar an entscheidenden 
Stellell die feine Umkehrung der Phlogistontheorie; aber sie ist zunachst 
cioch auch in kontinuierlichem I1hergange daraus entstanden. Da, wo 
man ['rUher: plus Phlogiston gesagt hatt!" hieg ('8 Tllm: minus Saller8tofl' 
lind umgekehrt. 

1) F. W. SCHELLDiG, «Idem Z1l einer Philosophie der Natun>. (Siimtl. Werh, I. ALt., 
2. Bd., S. 81, Cotta 1857.) 

2) Band IV, S. 15 f. (1809). 



Abel' das ist nicht alles. lind was hinzukollll1lt, ist ellPn dt'l' Bt'grilf 
des War m est 0 ff s. 

Das Verstandnis fur die dalllaligl'n Ansichten wird erleichtcrt, wenn 
man sich vor Augen halt. wie vil'll'rlei n'rschil'dt'ne Zusammenfassungen 
der beobachteten Tatsachen lllllglich waren. je naehdem. wohin llIan dip 
Grenzen des zu Erklarenden setzte. Bl'ispiele dafur findet man im fruhen 
19. J ahrhundert in reichel' Fullt', etwa lwi den V t'rsuchen, di(' ::\' atur dt'!" 
neuentdeckten Alkalimetalle zu erklaren, oder in den damaligen Tht'oril'll 
liber die Sauren. Man findet sit' Iwsonders reichlich t'ben in der zwt'itt'll 
Halfte des 18. Jahrhunderts, in wl'lcht'r die Grundlegung des nellen Systl'ms 
der Chemie stattfand. So ist es mit dem merkwurdigen acidum pingue 
von FRIEDRICH MEYER. 1. BLACK hattt' das V erhaltnis zwischen Kalkstein nnll 
Kalk in etwa der heutigl'n Weise erklart. Fiir :\fKYER liegen die Verhaltnissp 
im wesentlichen gerade umgekehrt: :\fan t'rhitzt ja den Kalkstein, man 
bringt also etwas hinzu, um ihn in Kalk zu verwandeln; so lllul.~ also 
auch Kalk zusammengesetzter sein als sein Ausgangsmaterial, t'r enthalt 
au16er diesem noch das aus dem Feuer dazugekommene Element, etwas 
was wie dil' Warnlt' ist, auch im Wesen dt'1l1 Lichte und dt'r Elektl'izitiit 
gleicht, acidum pingue. Die Formel von BLACK lautete: 

Kalkstein .. Kalk + fixe Luft. 

l\fEYER formuliert dagegen: 
Kalk Kalkstein + acidum pingue. 

Nun ist ja anscheinend dil' Entschl'idung so leicht: ~lan kann tat
sachlich die fixe Luf't, nallllich das Kohlendioxyd, wie es nach BLACK seIll 
soll, nachweisen. Trotzdem schreiht LAVOISIER, bei aller Ablehnung von 
MEYERS Anschauungen und Spekulationl'n: «Es gibt wenig Bucher, Wl'lch(' 
mehr GeniI' aufweisen als dasjenigp von ·Meyer.»l) Falsch und doch gt'nial 
konnen Anschauungen in solchen Ubergangszeiten sein: Genial in dem 
Aufweisen eines neul'n Problems, f'alsch in der speziellen Art seiner Losung. 

Ganz ahnlich ll1ufMt' dil' Haltung sein, dit' LAVOISIER gegenuber SCHEELER 
«Chemische Abhandlung von del" Luft 1tnd dem Feuer» (1777) einnahm. Auch 
bei SCHEELE findl't sich ja der Grundgl'danke del' aus dem Ft'uer hinzll
kommenden Substanz. Del' ~[etallkalk, dl'r durch Erhitzen in Metall und 
Feuerluft ubergeht, hat dabei Phlogiston aufgenomml'n; dt'nn Warnlt' ist 
eine Verbindung von Phlogiston und Feuerluft. So kann man SCHEELES 
Ansicht durch folgendt' Gleichung kt'nnzeichnen: 
Metallkalk -+ (Phlogiston + Feut'rluft) c..:.. (Metallkalk + Phlogiston) .~ Feut'rluft. 
wof'ur ide n tis c h geschrieben werdl'n kann: 

;\1etallkalk + Warme.:: l\fetall + Feuerluft. 
Es kl'nnzeichnet LAVOISIERS I'igl'ne Ansicht, was er in einem kritischf'll 

Bericht ubl'r SCHEELES Ahhandlung schrl'ibt 2): «Es handelt sich in dem 
W erk von ScheelI' UIll nieht Geringt'l"I's als . .. - dem Feut'r und dem 
Lichte die Eigenschaft von Ell'nwntl'n zu nehmen, welche ihnl'n von alten 
und neuell Philosophl'n zugeschriehen worden ist; das Feuer in unserell 
Laboratorien Zll zersl'tzen und wiedel' Zllsam menzusetzl'n . . . .» W arnH' 

1) Traite de Chim. elhn Y gl. Ol'uvn~~ I. -t8-t f. 
2) ~lPJll. pte. 1781. :396: O(,IIH(,' II. 391. 
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lind Licht sind also Elemente. Die Warme gibt den Stoffen diejenige 
Elastizitat, welche sie als «elastische FliissigkeiteD», namlich als Gase, besitzen. 
Den atembaren Anteil der Luf't nannte LAVOISIER Oxygen. «Wir werden 
also Oxygen gas die V ereinigung dieser Basis mit der Warme nennen.» 1) 
"ran kann diese Ansicht in die Gleichung zusammenfassen: 

'fetalloxyd + Wanne -- Metall + (Oxygen + Warme) 
= 'fetall + Oxygengas. 

Auc:h der Lichtstoff tragt dazu bei, jene. Basis in die Form des gas
formigen Sauerstoffs uberzufiihren, wie es BERTHOLLET meinte.2) Noch klarer 
wird der systematische Sinn dieser Auffassung in den Darlegungen A. F. FOUR
CROYS in seinem «Sysieme» (I, 141): «Der Sauerstoff, wie viele andere na
tiirliche Korper, findet sich in drei Zustanden; aber in keinem von ihnen 
ist er allein oder isoliert. In der Form des Gases ist er im Warmestoffe 
aufgelost; in fliissiger oder fester Form ist er mit verschiedenen Substanzen 
verbunden, und niemals kann er konkret und rein existieren, ohne Ver
bin dung, wie es eine Menge anderer Materien konnen, die ebenso un
zerlegbar sind wie er.» 

1m «Chernischen Worterbuch» von KLAPROTH und WOLFF ist die Darstellung 
im wesentlichen gleich. 3) Aber auch die anderen Gase enthalten Warme
stoff, nur nicht so viel wie der Sauerstoff: «Jede Gasart besteht aus einer 
Basis, welche durch den Warmestoff zu einer elastischen Fliissigkeit aus
~edehnt worden ist. Da sehl" viele Korper, vielleicht aIle, einer solchen 
Ausdehnung fahig sind, so kennen wir eine grofbe Menge Gasarten und 
lernen bei vermehrten Fortschritten unsl"er Kenntnisse noch eine grofbe 
Anzahl derselben kennen. Der Namen der Basis in Verbindung mit dem 
Wort chen Gas gibt das Wortzeichen fUr jede spezifisch verschiedene Gasart.»4) 
Die «Lebensluf't» ist nach R. KIRWAN, dem bedeutenden Phlogistiker, etwas 
mehr als viermal reicher an Warmestofl' als gewohnliche Luft.5) Der Warm 1'

stoff iibernimmt hier mit nur klein en Abanderungen die Rolle des friiheren 
Phlogistons. Die beim Verbrennen auftretende Warm I' entstammt beispiels
weise nicht den verbrennenden Korpern, sondern wird bei der Zersetzung 
des Sauerstoffgases frei, und daher stammt auch das bei diesen Reaktionen 
gelegentlich auftretende Licht. Das Phlogiston ist in dem System von STAHL 
auch das Prinzip des Geschmacks und des Duftes: Der Sauerstoff ver
anlafbt den sauren Geschmack; und die Warme, welchI' den gasformigen 
Zustand herbeifiihrt, ist nun zwar nicht die Ursache des Duftes, aber doch 
«sein Vehikel».6) Noch naher an die friiheren Vorstellungen reicht es heran, 
wenn z. B. die Entstehung der Farben durch V ereinigung des Lichtstoffs 
mit verschiedenen Mengen Warmestoff entstehend gedacht wird - eine An
schauung, von der noch BERzELIUs in seinem Lehrbuch schreibt, dafb er sie 
«hier auf sich beruheD» lassen wolle. 7) Diese Xhnlichkeiten mit der alteren 

') Traite; Oeuvres I, 48. 
2) LAVOISIER, Otmvres 1. 1-11. 
0) Band IV, 553 (1809). 
4) L. c. II, 396 (1807). 
5) L. c. II, 697 (1807). 
6) LAVOISIER, Mem. Ac. 1783, 520. OeuHt';; II, 638. 
7) BERZELIrs, Lehrbuch I, 16 (1825). 



127 

und nun zu widerlegenden Auffassllngswpise sind ja iilwrl'asehend nur gegen
iiber manchen vergrobernden Schilderungen del' Sachlage und nieht als 
histol'ische Tatsachen. Die Kontinuitiit del' Entwicklung Iiegt hier klar zutage. 
}lan kann es nicht andel's erwarten. als dag auch die damaligen Neuercr 
in den Anschauungen ihrer Zeit dellken und leben. Bei del' nahen Be
ziehung der Wiirme .. iiber das Feuer als Zwischenglied, zum Lichte wird 
sehlieKlich auch ein Satz verstiindlich, Worill SCHELLIl\'G die gam>:!' Gedanken
kette zu ihrer philosophischen Vollendung im Extrem fiihrt: 

«Noch mehr unterscheidet sirh VOIl allen iibrigen festen oder fliissigen 
Korpern jenes merkwiirdige Fluidum (die Lebensluft), das fiir uns die 
einzige Qw'He des Lichtes zu sein scheint. Dennwiihrend aIle iibrigen 
Ki)rper mil' die einzelnen, einer chemischen Anziehung fahigen, Grund
stoffe enthalten, hat jenes in sich selbst das allgemeine Prinzip, das allen 
chemischen Anziehungen ge mein s c h a ftl i c h zu GrundI' liegt.»I) 

Es war nur konsequcnt, wenn man gerade auf dem Boden der neuell, 
die Gewichtsbeziehungen betonendm Theorie gelegentlich annahm, dag 
ein Stoff dureh Zufuhr von Wiirme schwer!'r werden mlifbte. Das glaubte 
z. B. MARAT «aus Erfahnmgen und mit sorgfaltig angestellten V ersuehen» er
wiesen zu haben. 2) P. J. }lAcQuER allerdings3) halt die Angaben liber die Ge
wichtsvermehrung durch Erhitzen fUr h6ehst unsicher, wegen der einander 
widersprechenden Hesultate und dt'\" Veriinderungen, Verluste und Zu
wiichse, die beim Erhitzen zu erwarten sind. RUMFORD stellte sehliel.;lich 
auch fest, dag da;;; Wasser beim Einfrieren und Auf tau en das gleiche Ge
wicht bchalt.4) 

Auf diese Weise konnte also die stoffliche i\atur del" Wiinne nicht 
erwiesen werden. Es war auch vie! bedeutungsvoller, wie sie mit denjenigen 
Tatsachen in Einklang gebracht werc/t'n konnte, die wir der chemischen 
Energie zuschreiben, lind die damal,., in del' A ffinitatslehre eine groge Rolle 
spielten. Wenn der Sauf'rstoff in den «f"esten Zustand», d. h. in eine feste 
Verbindung lihergeht, so mug Ct· doch die Warme verloren hahen, die ihn 
vorher zum Gase maehte. .k nach dem Grade, in welchem die Wiirme 
aus dem Sauerstofl'gase bei Oxydationen entfernt wird, ist die Verbrennungs
warme versehieden grofb und damit zugleich auch die Festigkeit der Bindllng 
des Sauerstoff"s in seinen Verhindungen. « Keine neuere Entdeckung hat 
die pnellmatische Doktrin [das heif.i,t da,., neue System der ChemieJ mehr 
gefordert als dit~jenige von der verschiedenen Menge Wiirmestoff, welche 
yom Oxygen enthunclen oder zuriickgehalten winl durch dieses in den 
Verbindllngen verfestigte Prinzip.»5) So liegt hier wieder ein Uhergriff von 
einem Vorstellungskomplex in einen andern vor. Dag die Wiirme durch 
ihre Anwesenheit den Caszustand veran la16te, das konnte nach all den 

I) SCHELLING, «Ideen» , S. 172. 
2) V gI. MARATS Schrift: Rechn·ches physiques SUi· le teu, Paris 1780, S. 27 If. Dieser 

Abhandlung kommt noch hesondere Bedeutung fiir das Schicksal LAYOISllmS zu. V gI. 
E. v. MEYER, « Geschichte» , 't. Aull., S. 150, Anrn. 1. 

3) Chern. Worterbuch 11', 503 f. (1788). 
4) A. N. SClillREHS AUg. Journ. d. Chern. 5, ;;3 (1800). 
5) A. F. FOVRCROY, «/:)ysterne» I, H't. 
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Ansehauungen libel' die Warme al>; gute Erklarung gelten.Man mufb nul' 
hinzunehmen, wit' stark verbrt'itet damals die Vorstellung war, daf~ die 
Eigcnsehaften dt'r Verbindung aus zwei B('standteilen etwa in del' .\:Iitte 
lagen zwischen denjenigen ihrer Komponenten. Del' feiIll" augerst ausgedf'hnte, 
aug erst leicht bewegliche, allerdings unwagbare Warmestoff gibt eben auch 
den mit ihm vereinigten Stoffen viel von seinen Eigenschaften ab. Abel' 
nun sollen auch die Wanneerscheinllngen beim Eintritt chemischer V f'r
hindung mit seiner Hilfe erkliirt w('fden, und da zt'igt sieh, dag hier andert~ 
Vorstellungen notig sind. Auch dies ging mit mancherlei Zwischenstufen 
yor sich. L. BRUG.'IATELLI wit's auf cine sole he mit der bisherigt'n Tht'ori(' 
nicht erklarbare Erfahrung hin: 1m Kaliumchlorat ist der Sauerstoff in fester 
Form enthalten; er hat also seine ganz(~ ihn sonst «elastifizierende» Warm(' 
vedoren. Folglich mugtt' der Sauerstoff jenes Salzt's ohne jede Entwicklung 
von Warrne auf verhrennbare Korpt'r einwirken, wahrt'nd doch in Wirkliehkeit 
stt'ts das Gegt'nteil von dieser Folgerung eintritt. BRUGNATELLI glaubt, dem 
Reehnung tragt'n zu konnen, indem er immer noch die alten - oder viel
mehr die damals eben noeh modernen - Vorstellungen beibehalt und nur 
differenzi('ft. Er nimmt zwei Arten von Warme im Sauerstoffgase an. Die 
t'int' davon, die er strahlende oder elastifizierende Warme nennt, ist die
jenige LAVOISIERS und seiner ~aehfolger; die andere dagegen bleiht im 
Sauerstoff aueh noeh dann erhalten, wenn er in den f('sten Zustand (in 
festc V t'rhindungen) libergeht. Dieser auch nach seiner Verfestigung noch 
warmehaltige Sauerstoff heifbt bei ihm « Thermoxigene».l) Ganz allgemein 
gesagt, ware es clurchaus denkbar gewesen, dalh eine derartigl' Spezialisierung 
die Theorip aueh gegenLiher dem neueinbezogenen Tatsachenbereiche zu 
halten vermocht hatte. Es haUl' sich dann um einen wl'iteren, im ein
zelnen umgestaltenden Ausbau von der Art gehandl'lt, wie wir ja so viele 
in del' Chemic unsrer Zeit edebt haben. Man braueht dabei nur an die 
Dissoziationstheorie, dic Theori(, der Losungen iiberhaupt und gar an dic
jenige der Elemcnte im Zusammenhange mit den Erfahrungen liber Isotopie 
zu denken. Die Entwicklllng wurde aber durch die Erfahrungen auf dem 
Gebiete der Beziehungen zwischpn Elektrizitiit und chemiseher Wirkung in 
eine andere Richtung gelenkt. 

Zunaehst frl'ilich blieb die obcn dargt'lcgte Theorie in Geltung. 
1. F. A. GOTTLING hatte in seinem « Handbuch der theoretischen und praktischen 
Chemie» (1798) den Lichtstoff in allen verbn,nnlichen Korpern als Bestandteil 
und Ursachl' eben ihrcT Verbrennliehkeit angenommen. dch nahere mich 
darin der ;\kinung von RrCHTEH und GRE:"!, die den Brennstofl' als di(, Basis 
des Lichts in die verhrennliehen Kc)rper setzen, gehe aber darin von den
jenigen ab, die der rein LAVOISIERSchen Ll'hre zugetan sind und annehmen, 
dag das Licht blof.~ einen lkstandteil der Sauerstoffluft ausmache. »2) 
J. W. DOHERElNEH fuhrte die Theorie in seinem « Lehrbuch der allger;winen 
Ohemie» Hoch 1811 fast unverandrrt in folgender Weise aus: Der Licht
stoff cines verbrennenden Korpers vercinif!;! sieh mit dem Warmestoff des 

I) Joum. or Phys. ;"):1. :3;):1- :16C (18C1). 
2) Band L § 28. 
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Sauerstoffgases zu Feuer. Das « Substrat» des ersteren verbindet sich mit 
clem Sauerstoff zu dem wrbrannten Korper. 

Phosphor 

Feuer 

Lichtstoff 
Phosphorstotr 

Warmestoff 
Sauerstoff 

Phosphorsaure 

Sauerstoff
gas 

Es konnte scheinen, als ob auf die Zeit der quantitativen Stoffmessung erst 
diejenige der quantitativen Energiemessung hatte folgen mussen, urn mit den 
alten Vorstellungen vom Warmestofr in dem hier entwickelten Sinne zu brechen. 
Aber das warf' (~ine zu formalf' und jedenfalls nieht den Tatsachen ent
sprechende Konstruktion. Nur so viel ist richtig, daf:\ ein Interesse fur 
wirkliche Energicmessungen gerade aus der Theorie LA VOISIERS sich hattf' 
entwickeln konnen. Auch praktisch hat ja LAVOISIER die Warmemessungen 
in wichtigen StuckPn gefordert. Aus der Anschauung vom Warmestoff 
und ihrer VerhindQng mit dem, was vor aHem BLACKS Untersuchungen 
uber die latente Warrne gelehrt hattf'n, aber augerdem unter Zuhilfenahrne 
des Prinzips von der Erhaltung der lebendigen Krafte, leitet LAVOISIER den 
Grundsatz ah: « Wenn bei einer Verbindung oder irgendeiner Zustands
anderung eine Verminderung von freier Warme auf tritt, dann wird diese 
Warme vollstandig wiedererscheinen, wenn die Substanzen in ihren fruhercn 
Zustand zuruekkehren; und umgekehrt, wenn es l)f'i einer Verbindung odf'r 
Zustandsanderung f'ine Vermehrung von freier Warme gibt, dann wird 
diese neue Warme verschwinden bf'i der Riickkehr der Substanzen in ihren 
anfanglichen ZlIstand.» 1) Dieses Prinzip, das erst zweiMenschenalter spater 
dureh G. II. HESS nperimentell hegriindet wllrde, findet sieh hier allerdings 
nur als logisehe Folgerung allsgesprochen. Derartige Schliisse lagen den
jenigen, welche in die neue Theorie eingedrungen waren, wohl iiherhaupt 
nicht fern. So ftihrt z. B. HASSENFRATZ als Argument fiir seine Anschauung, 
dag der Kohlenstoff der Pflanzen nicht aus der Kohlensaure hcrruhre, 
an: Wenn die pflanzliehf' Tatigkeit aus der Kohknsaurf' Kohlenstoff bildete, 
so mugte bei dieser der V!'rbrennung entgegengesetzten Operation Kalte 
entstehen. 2) 

Derartige Argumentationen, die hier ganz im Rahmen der altneuen 
Begriffe bleihen, fiihrten nun doeh von ihnen hinweg. BERZELIUS entwiekelt 
seine elektroehemisehe Theorie, nachdem er dargelegt hat, dag die fruhew 
Warmetheorie die Reaktionswarme nicht zu erklaren vermag. Feuer war 
mit Wiirme nahezu identifiziert worden; BERZELHTS, der iihrigens die Vor
steHung vom Wiirmestoff im Sauerstoff in seinf'm «Lehrbuch» (1,176, deutschc 
Ausgabe 1825) sehon als uLerwunden darstellt, weist daranf hin, dag eine 
Feuererseheinung auch bei der elektrischen Entladung als Funke auftritt. 
Viel umt'assender und allgemeiner als seine Vorganger stellt nun BERZELIUS 
sein ganzes ehemisehes System anf die Elektrizitiit. Er begegnet dahei der 
im Grunde gleiehen Sehwierighit wie die Warmetheorie. Auch naeh dem 

1) LWOIsnm lind LAPLACE, Mem. Ac. 1780. Vgl. LAVOISIF.R, Oeuvres II, 287. 
2) Wiedergegeben nach einem Berichte LAYUlSIF.RS vom Jahre 1792, vgl. Oeuvres IV, .534. 

Lippmann-Festsehrift. 9 
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anscheinenden Ausgleich der elektrischen Ladungen sind ja Stoffe noch 
weiterer Verhindungen fahig. i ) 

Del' Ausgleich findet ehen in verschiedenem Ausmafbe, zu verschiedenen 
Teilen statt. Dies erinnert an den teilweisen Verlust von Warme, dem 
BRUGNATELLI eine so hesonders geartete stoffliche Vorstellung unterlegte. Nul' 
hot die elektrische Polaritat zugleich eine anschauliche Erklarung fiir die 
chemischen Attraktionen. 

1m einzelnen war auch hierfiir das Denken in Stoffen mafbgehend, 
deutlich z. B. hei A.:M. AMPERE. Da wird das Atom von der ihm wesent
lichen Elektrizitat umhiillt wie hei DALTON von der Warme. 

Die Hypothese yom Warmestoff als Bestandteil chemischer Individuen, 
im hesonderen des Sauerstoffs, und seinem Austausch gegen andere Kom
ponenten hei der chemischen Umsetzung war damit nicht etwa erledigt. Viel 
von ihr und in ihrer urspriinglichen Gestalt ging noch in jenes WELTERsche 
Gesetz ein, nach welchem die verschiedenen Mengen verhrennharer Stoffe, 
welche gleich vie 1 Sauerstoff verhrauchen, auch gleich viel Warme gehen 
soU ten - ein Gesetz, das nach WILHELM OSTWALD in der ersten Halfte des 
19. Jahrhunderts gang und gahe war.2) Das spatere BERTHELOTsche «Prinzip 
der maximalen Arheit» allerdings hat damit nichts wei tel' gemein als die 
hesondere Hervorhehung der Warme unter den Energieformen. 

Wenn wir mit dieser Anschauung die heutige vergleichen, so ergehen 
sich merkwiirdige und die Denkart der Zeiten kennzeichnende Analogien 
und Unterschiede. 

Das Chlormolekiil dissoziiert hei hohen Temperaturen in die Atome; 
das hegriinden oder erklaren wir nicht damit, dafb die Chloratome sich 
mit der zugefiihrten Warme statt mit ihresgleichen verhunden hatten, wie 
es jenen alteren Theorien gemaB geschehen wiirde. Sicherlich ware das 
recht anschaulich und eine den hesonderen Fall in gewissem Umfange 
treffende Erklarung. Gerade weil wir noch andere Tatsachen auBerdem 
mitheriicksichtigen, miissen wir auf diese stoffliche, sehr tiefgehende Deutung 
verzichten; fur uns treten Beziehungen anderer Art dqfiir ein. DaB wir 
nehen del' Warme die andern Energiearten und die Umwandelharkeit 
zwischen ihnen erkannten, unterscheidet unser Lehrgehaude allerdings 
eher von dem BERTHELOTS als von demjenigen, das sich auf die Annahmen 
aus del' Zeit LAVOISIERS stiitzt; denn darin tritt die Warme ehen auch nul' 
als ein Stoff auf, dem freilich, als an allen chemischen Reaktionen heteiligt, 
die Rolle eines Indikators, ja eines MaBes del' Affinitat zukommt. 

1m iihrigen hringen uns die thermochemischen Erfahrungen dem Ver
standnis jener friiheren Annahmen doch wieder naher. Irgendein hestimmter 
Stoff stellt auch einen genau definierharen Energiegehalt, in Kalorien aus-

I) Einen anderen bemerkenswerten Einwand gegen die. elektrochemische Theorie def 
chemischen Reaktion findet man bei eincm Zeitgenofiscn, der allerdings durchaus kein 
Chemiker von Fach ist, bei HEGEL. Das eigentliche Resultat des elektrischen Prozesses. 
ist der Funke, und es liegt doch «zu offenbar vor Augen, da~ ein Salz, Oxyd noch ein 
weiteres Ding im Resultate des Prozesses tiber jenen clektrischen Funken [hinausl ist ... » 

vg!. HEGELS «Enzyklopadie>, Band 33 der Philos. Bib!. FELIX MEIN~;R, 1922, S.296. 
2) Vg!. WILHELM OSTWAW, Lehrb. d. allg. Chem. II, 9 (1887). 
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driickbar, dar. Jene Art Priiformationslehre, welche die bei einer Verbrennung 
auftretende Wiirme im Sauerstoff von Anfang an schon enthalten sein lii~t, 
miissen auch wir, abel' auf alle Reaktionsteilnehmer ausgedehnt, beibehalten; 
das hiingt mit den Energiesatzen Zllsammen. Damit iiberwinden wir die 
Ausnahmestellung des Sauerstoffs, die ja ihrerseits in seinem Zusammenhange 
mit friiheren, iiberstofflichen Stoffbegriffen historisch begriindet war; die 
Theorie del' Oxydationen von HEINRICH WIELAND!) ist die jiingste Erscheinung 
dieses Prozesses. Die Uberwindung des Wiirmestoffbegriffs wird gerade 
in jener Zeit, dem Ubergange vom 18. zum 19. Jahrhundert, schon wesent
lich vorbereitet. Damals lel'llt man ja zuerst die Elektrizitiit kennen; die 
Begriindung eines Systems wie das von BERZELIUS enthiilt schon in etwas 
die Erkenntnis von del' Umwandelbarkeit von Elpktrizitat in Warme und 
chemische Wirkung; die Entstehung von Warme aus chemischer Arbeit 
wird von andel'll experimentell festgestellt, und VOl' einem Jahrhundert legt 
SAD! CARNOT den Grund zum zweiten Hauptsatz del' Enel'getik. Was so 
verschiedene Umwandlungen erfahren kann, kann abel' kein Stoff sein. 
Die Stoffe verbinden sich auch, wie eben damals gefunden wurde, nach 
bestimmten Gewichtsverhaltnissen. Was in so wechselnder "Ienge in die 
Stoffe eingeht, kann auch darum nicht als Stoff gelten. Und VOl' allem: 
ein Stoff ist korperlich aufweisbar und wagbar, die Warme abel' nicht. 

Anders ist es mit derjenigen Vorstellung ergangen, welche statt del' 
Warme die Elektrizitat zum Ausgangsorte nahm. Hier, wo die stoffliche 
Deutung zwar vorhanden, abel' nicht auf so lange Dauer hin so konkret 
ausgestaltet war, ist sie heute erst recht erwiesen und zu einer Umgestaltung 
unsel'er Begriffe yom Stoff iiberhaupt ausgebaut worden. Del' «Stoff» diesel' 
Energie, das Elektron, ist es nun, welches das «eigentliche» Atom umgibt 
- wie friiher die Warm£'. 1m wesentlichen ist es nur diesel' Stoff, den wir 
von allen Stoffen kennen. Seine «unteilbaren») Teilchen umgeben die schwere 
Masse, und zu den Unterschieden del' schweren Kel'lle del' Atome kommen 
diejenigen del' Zahl und Anordnung del' Elektronen in ihrel' Hiille hinzu. 
Und jenes gro/he Problem, welches durch die Verstofflichung del' Warme 
im Grunde gelost werden sollte, ist damit neu aufgelebt und del' Losung 
naher gefiihrt: das Verhaltnis zwischen S to ff und Ene l' g i e. 

I) V gl. Ber. d. Deutsch. Chern. Ges . .'i5, 3639 fl'. (1922). 



The Last Stand of Phlogiston: 
PrieHtley's Defense of the Doctrine after bis Removal to America. 

By 

TENNEY L. DAVIS. 

Phlogiston may be traced back through the Sulphur and Mercury of 
the alchemists, through the so-called Aristotelian doctrine of forms, to the 
primal Fire and Water of the Egyptians, perhaps farther yet, to the idea
system of the cult which worshiped the Sun. It represents the last official 
appearance in chemistry of a point of view which is as old as knowledge 
of nature itself. Unofficially, this way of looking at things still lurks in 
chemistry. It will reveal itself to any examination which is more than 
casual. In other sciences, notably in biology, it is clearly apparent. It 
corresponds to a naive and primitive, and therefore wholly natural manner 
of seizing upon phenomena. 

The article on combustion in MACQUER'S Dici'ionnaire de Chyrnie 1) commences 
as follows - «La combustion n'est autre chose que Ie degagement du 
principe de l'inflammabilite, contenu dans plusieurs especes de corps, qui, 
par cette raison, se nomment corp.~ combustibles. Le principe de l'inflam
mabilite est uni dans les corps en plus ou moins grande quantite, et de 
plusieurs manieres differentes; ce qui occasionne de la diversite dans les 
phenomenes de la combustion.» The article on le phlogistique 2) says, «Lors
qu'on unit Ie phlogistique a une substance non-inflammable, il en resulte 
un nouveau compose qui n'est ni chaud, ni lumineux, mais qui devient, 
par cette union, capable de s'enflammer, et par consequent de produire 
de Ia chaleur et de la lumiere plus ou moins facilement, suivant la quantite 
de phlogistique qui se trouve uni dans Ie nouveau compose, et suivant la 
maniere dont il est combine.» 

When combustibility combines with a non-inflammable substance, a 
combustible material is produced - more or less combustible according to 
the amount of combustibility which it contains. When this substance 
burns, its combustibility leaves it. When a man is fed, his appetite leaves 
him - more or less readily according to the amount of the appetite and 
according to the manner in which it is combined within him. An Egyptian 
alchemist taught that a man, alive, awake, and going about his business, 
is a combination of passive maW'r, active life, and directing will. The 

I) MACQUER, Dictionnaire de Chymie, 2nd ed., Paris 1778. Vol. 1, page 389. 
2) Sam!' work, Vol. 3, page 104. 
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same man asleep is a combination of active and paSSIve only, but, when 
the will returns, he awakes and bestirs himself. The one doctrine is as 
good as the other. We can no more find fault with the teaching of the 
Egyptian alchemist than we can with that of the devotees of phlogiston. 
Each doctrine is to be taken or left. Each may be even wholly deserted 
of followers. Yet neither can be proved false. The worst that can happen 
to it is that it prove uninteresting. 

Since the phlogiston doctrine asked of its followers only the acceptance 
of a naive and primitive point of view, it seems entirely natural that it 
received their devoted adherence. It led to confusion, for different 
temperaments distinguish different forms in things, and various forms are 
preferable for various purposes. How diverse are the theologians' arguments 
concerning the soul! Yet the theologians see no reason to doubt the 
correctness of their general point of view. The phlogiston doctrine was 
inadequate for a discussion of the weight changes which accompany com
bustion, but those who held it were not interested in these phenomena. 
Neither is the theologian interested in weighing the soul. The phlogiston 
doctrine was supplanted by the teaching of' men who were interested in 
weight and in ultimate kinds of matter, who used its vocabulary because 
it was freely available, but who were not in accord with its point of view. 
Their doctrine may be traced through BOYLE and DESCARTES back to Greece, 
and perhaps still farther, but an account of its history does not belong in 
the present paper. It is enough that matters of taste cannot be argued, 
and that the phlogiston doctrine was superseded in chemistry by the doctrine 
of those whose taste was not for the formalistic way of looking at things. 

The persuasive, but ambiguous, character of formalistic argument is 
nicely illustrated by PRIESTLEY'S discussion of VOLTA'S Pile in the Medical 
Repository, New York, 1802.1) «Since the operation wholly depends on 
the calcination of the zinc, which suffers a great diminution of weight, 
while the silver is little affected, and all metals lose their phlogiston in 
calcination, what remains of the zinc in a metalline form in the pile, and 
everything connected with that end of it, is supersaturated with phlogiston; 
while the calcined part, and everything connected with that end of the 
pile, is deprived of it. The former, therefore, is in a positive state, and the 
latter in a negative one, with respect to phlogiston; and it seems to follow 
from these experiments, that this is the same thing with positive and 
negative electricity; so that the electric fluid and phlogiston are either the 
same, or have some near relation to each other.» The quotation is especially 
interesting because of our present fondness for the electrical interpretation 
of oxidation and reduction reactions. But it is apparent that another 
phlogistonist might ~ith equal propriety have put forward exactly the opposite 
argument. He might have argued that a portion of the zinc is calcined, 
that is, loses its phlogiston, and that the zinc end of the pile in consequence 
is deficient in phlogiston. The phlogiston from the zinc does not escape 

1) PRIESTLEY, Observations and Experiments relating to the Pile of Volta: in a letter 
to Dr. Woodholtse, Professor ot Chemi.try in the University of Pennsylvalti(r, Medical Re
pository, 5, 153-159, New York, 1802. Quotation pp. 157 -158. 



13.f TENNEY L. DAVIS. 

in the form of flame, but goes into the solution along with the calcined 
part of the zinc - and actually appears on the silver (as hydrogen) in a 
form which is easily recognized, when the pile is in operation. 

It is a remarkable fact that the clergyman, PRIESTLEY, who dabbled in 
chemistry for his own amusement, was able to discover oxygen, to develop 
a technique for the handling of gases, and to make fundamental discoveries 
in a sciencr in which he had had no basic training; but it is not with
out numerous parallels in the history of science and bears witness to the 
advantage which accrues to the investigator who is untrammelled by tradition. 
It would seem strange that PRIESTLEY refused to accept the new ideas to 
the development of which his own discoveries so largely contributed, were 
it not that the new ideas represented a point of view entirely different 
from that to which he was accustomed. The Antiphlogistic Chemistry 
won its converts. But the older doctrine was not overthrown - it was 
abandoned by many who had been its followers. KIRWAN, for example, 
changed his way of looking at things. PRIESTLEY did not; he died defending 
phlogiston, for his last defense of it appeared in print after his death. 
His theological training and interest had given him a formalistic point of 
view which could not be altered. 

PRIESTLEY'S attachment to the phlogiston doctrine and the vigorous 
freedom with which he expressed his opinions on political and theological 
subjects are both indicated by the epithet of «firebrand philosopher» which 
was applied to him. He favored the French patriots of the Revolution, 
as he had also favored the patriots of America. He wrote a reply to 
BURKE'S book on the French Revolution, and BURKE repeatedly inveighed 
against his character in the House of Commons. When the French made 
him a citizen of their country and a member of their assembly, his position 
in England was further damaged. As a dissenter, he advocated complete 
religious freedom. He was an open enemy of all religious establishments, 
in particular of the Church of England - and he would not suppress his 
love of controversy for the sake of popular opinion. The feeling against 
him culminated in the Birmingham riots, in 1791, on the day of the anni
versary of the French Revolution. The meeting-house in which he preached 
was burned, his house and the houses of several of his friends received 
the same treatment, his library and apparatus, and manuscripts upon which 
he had been engaged for many years, were destroyed. His son, through 
being forcibly detained by a friend, was able to escape with his life. 
PRIESTLEY fled to London in the mail coach, under a borrowed name. In 
London he had a friend lease a house for him in another name and was 
able, only with the greatest difficulty, to persuade the landlord to allow 
it to be transferred to him. The members of the Royal Society, of which 
he was a fellow, refused to admit him to their company. It is said that 
he was obliged to withdraw from the society, Lut the letters, F. R. S., after 
his name on the title-pages of his American pamphlets, appear to indicate 
that he retained his membership. His sons emigrated to America; he 
decided to follow their example and published his reasons in the preface 
to a Fast-day Sermon, printed in 1794, {( one of the gravest and most forcible 
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pieces of composition I havt' ever read,» says THOMSON.!) He left England 
April 8th, 1794, and arrived in ~ew York June 4th, where he was welcomed 
hospitably. Later in the month he proceeded to Philadelphia, which waR 
then the capital city of the United States, and shortly thereafter, having 
refused an offer of the professorship of chemistry in the University of 
Pennsylvania, he definitely settled at Northumberland, Pennsylvania, where 
he built a house, installed his library and laboratory, and resumed hiR 
theological writing and chemical t'xperimentation. There he died on 
February 6th, 1804, and then' he is buried. Although PRIESTLEY made in 
America no chemical discoveries of great importance, his effect in stimulating 
chemical research and discussion was enormous. His house at Northumber
land still stands. A group of chemists met there in August 1874 to cele
brate the centenary of the discovery of oxygen, and found inspiration which 
led two years later to the organization of the American Chemical Society. 

The chemical writings of PRIESTLEY after his removal to America consist 
of papers in the Transactions of the American Philosophical Society of 
Philadelphia, of which he became a member, of papers in the Medical 
Repository of New York, of papers which he sent to England for publication 
in NICHOLSON'S newly established Journal of Natural Philosophy, Chemistry, 
and The Arts, and of pamphlets devoted to the defense of the phlogiston 
doctrine. To these pamphlets the present paper is devoted. They art' 
.exceedingly rare, for I havt' never seen among various libraries more thim 
one copy of anyone of them. They are written in the beautiful English which 
characterizes all of PRIESTLEY'S work; they contain considerable that is 
quotable, some that is witty, a little that is sarcastic, and much that is 
wistful. They throw light upon the kindly nature of the discoverer of 
oxygen, now exiled from his country and separated from his friends, a lone 
defender of an abandoned cause, yet intereste1, as always, less in phlogiston 
than in questions of a theological nature. 

«Considerations On The Doctrine Of Phlogiston, And The Decomposition of Water» 
appeared in 1796, an 8vo pamphlet of 39 pages, printed by THOMAS DOBSON 
at the Stone-House, No.41 South Second Street, Philadelphia. The dedicatory 
epistle is addressed «To Messrs. Bertlwllet, De la Place, Monge, Morveau, Fourcroy, 
and Hassen/raiz, The Surviving Answerers of Mr. Kinvan. Gentlemen, Having 
drawn up a short defence of the doctrine of phlogiston, I take the liberty 
of inscribing it to you, as the principal advocates of the Antiphlogistic 
theory. My view in this is to draw your attention once more to the subject, 
and I request the favour of an answer to my objections. I hope I am not 
wanting in a proper deference to the opinion of men so justly eminent 
as yourselves and your friends in France, and also that of great numbers 
in England, and wherever chemistry is known, who have adopted your 
hypothesis. But you will agree with me, that no man ought to surrender 
his own judgement to any mere authority, howpver respectable. Otherwise, 
your own system would never have been advanced. 

«As you would not, I am persuaded, have your reign to resemble that 

1) THOMSON, History of Chemistry, London, 1830 - 1831. Vol. 2, page 15. 
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of Robespierre, few as we are who remain disaffected, we hope you had 
rather gain us by persuasion, than silence us hy power. And though we 
are all apt to flatter ourf'elves,. we hope we are as willing to be influenced 
by the former, as we are inflexible to the latter. If you gain as much by 
your answer to me, as you did by that to 'Ir. Kirwan, your power will 
be universally established, ancl there will be no Vendee in your dominions. 

«Differing as we do in this respect, we all agree in our wishes for the 
prevalence of truth, and also of ]Jeare. which is wanted as mueh for the 
interests of philosophy, as those of humanity. And on this aceount I earnestly 
wish success to the arms of Franee, which has clone me the honour to adopt 
me when I was persecuted and rejected in my native country. With great 
satisfaction, thercf'ore, I subscribe myself your fdlow-citizen, JOSEPH PRIESTLEY. 
N01'lhumberland in America. June 15th 1796.» 1) 

The Introduction shows PRIESTLEY'S attitude toward the new chemistry. 
«There have been few. if any, revolutions in science so great, so sudden, 
and so general, as the prevalence of what is now usually termed the new 
sy.~tem of chemistry, or that of the Antiphlogistians, over the doctrine of StahL 
which was at one time thought to have been the greatest discovery that 
had ever been made in the science. . .. Though there had been some who 
occasionally expressed doubts of the existence of such a principle as that 
of phlogistoll, nothing had been advanced that could have laid the foundation 
of another system before the labours of Mr. Lavoisier and his friends, from 
whom this new system is often called that of the French. . .. This system 
had hardly been published in France, before the principal philosophers and 
chemists of England, notwithstanding the rivalship which has long subsisted 
between the two countries, eagerly adopted it. Dr. Black in Edinburgh, 
and as far as I hear all the Scots have declared themselves converts, and 
what is more, the same has been done by Mr. Kirwan, who wrote a pretty 
large treatise in opposition to it. The English reviewers of books, I perceive, 
universally favour the new doctrine. In America also, I hear of nothing 
else. It is taught, I believe, in all the schools on this continent, and the 
old system is entirely exploded. And now that Dr. Crawford is dead, I 
hardly know of any person, except my friends of the Lunar Society at 
Birmingham, who adhere to the doctrine of phlogiston; and what may now 
be the case with them, in this age of revolutions, philosophical as well as 
civil, I will not at this distance answer for .... So firmly established has 
this new theory been considered, that a new nomenclature, entirely founded 
upon it, has been invented, and is now almost in universal use; so that, 
whether adopt the new system or not, we are under the necessity of learning 
the new language, if we would understand some of the most valuable of 
modern publieations. . .. In this state of things, an advocate for the old 
system has but little prospect of obtaining a patient hearing. And yet, 
not having seen sufficient reason to change my opinion, and knowing that 
free discussion must always be favourable to the cause of truth, I wish to 
make one appeal more to the philmlophical world on the subject, though 

1) PRIESTLEY. Considerations, etc., pages V - VIII. 
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I have nothing materially new to advance. For I cannot help thinking 
that what I have observed in several of my publications has not been duly 
attended to, or well understood.» 1) 

In PRIESTLEY'S opinion the most important points at issue between the 
phlogistic and the antiphlogistic chemistry are the constitution of metals 
and the composition and decomposition of water. A critical examination 
of his arguments on these points would occupy more space than the 
« Considerations» themselves, but the arguments appear to be inwardly 
coherent and perfectly valid from the point of view of a doctrine of forms. 
Certainly they are not valid against an entirely different point of view. 
Concrete evidence of his point of view is supplied by the admission that 
different samples of mercury may contain different amounts of phlogiston. 
He says - «That mercury may have the same extrrnal appearance, and 
all its essential propertirs, and yet contain different proportions of something 
that rnters into it, is evident from the phenomena of its solution in the 
nitrous acid. and thr rrvival of its calx in inflammable air. According to 
the old theory, there is a loss of some part of its phlogiston in the solution 
of mercury in the nitrous acid. since nitrous air is procured in the process. 
And though it may be revived from its precipitates by mere heat. yet if 
it be revived in a vessel of inflammable air, it will imbibe it in great 
quantities. :\lercury revived in these circumstances must contain more 
phlogiston than that which is revived from the same calx by mere heat. 
But though mercury revived by mere heat after a solution in nitrous acid 
must have a deficiency of phlogiston. and when it is revived from preci
pitate per se in inflammable air must contain a redundancy of the same 
principle, yet there will hardly be a doubt but that, in all chemical processes, 
it would exhibit the same phenomena.»2) 

Again he says - «In this place I would observe that, if it be admitted 
that there is a principle in inflammable air, which, being imbibed by the 
calx of a metal, converts it into a metallic substance, it will follow that 
the same principle is contained in charcoal, and other combustible sub
stances; because they will all produce the same effect, and therefore that 
the principle of inflammability, or phlogiston, is the same in them alb 3) 
What could be truer? Charcoal and other combustible substances contain 
the same principle as hydrogen, namely, the principle which makes each 
a reducing agent. 

The arguments of those who replied to PRIESTLEY gave him no reason 
to alter his opinions, for the « Conclusion» of his last publication in defense 
of phlogiston contains a number of paragraphs which are reprinted verbatim 
or with little change from his « Considerations On The Doctrine Of Phlogiston» 

of 1796. 
The French chemist, ADET, who had come to the United States as 

ambassador from Franc:e, translated into French the « Considerations», etc:. 
of PRIESTLEY and added a response - Reflexions Sur La Doctrine DIt Phlogi.~tique 

I) PRIESTLEY, Considel·ations, etc., pageH 9 - 13. 
2) PRIESTLEY, Considerations, etc., page 17. 
3) PRIESTLEY, Considerations, etc., page 27. 
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Et La Decomposition De L' Eau. Par JOSEPH PRIESTLEY, D. Es-Lois, Membre de la 
Societe Philosophique de Philadclphie, etc. Ouvrage traduit de l'Anglais 
et suivi d'une Reponse par P. A. ADE'I', Mcmbre de la Societe Philosophique 
de Philadelphie, etc., Philadelphia .. 1797, an 8vo pamphlet of 96 pages, 
printed at the dmprimerie de '\[OREAU DE SAINT-MERY, Premiere rue Sud, 
au coin de celIe Walnut». 

ADET'S reasoning is beautifully dear and appears to demonstrate fully 
the usefulness of the antiphlogistic point of view. «Les experiences sur 
lesquelks on s'est allpuye pour prouvl'r Ia simplicite des meteaux et leur 
oxidation par l'ahsorption de l'oxigcne, paraissaient ne devoir plus souffrir 
de contradiction .... L'oxidation du mercure, a rail' libre, et sa revivification. 
sans addition, dans des vaisseaux clos ct avec degagement d'oxigene; 
l'augmentation de poids du mercure dans Ia premiere circonstance, sa 
diminution de poids dans la seconde, correspond ant au poids de l'oxigcne 
degage; tout twmblait demontrer qUt~ l'oxidation du mercure, dans les differens 
cm; ou il passe a cet etat. dependait de la meme cause, e'est-a-dire, de 
l'absorption de l'oxigene.»l) 

ADET replies to PRIESTLEY'S objeetion that turbith mineral (basic sulfate 
of mercury) is not reduced by heat alone but only by the action of hydrogen. 
carbon, iron filings, etc., and points out that MONNET, BUQUET, LAVOISIER, 
and FOURCROY have all obtained mercury by the heating of this substance. 
«D'ailleurs ... ou est Ia preuve que si l'oxide jaune de mercure a hesoin 
de l'addition d'une substance pour se revivifier, cette substance doit se 
trouver dans tous les oxides de mercure? OU est la preuve que cette 
substance qu'on cst oblige d'ajouter 11 l'oxide pour operer sa revivifleation 
se combine avec cet oxide pour Ie faire passer a l'etat metallique? 

«Si les oxides mercuriels ne pouvaient repasser a l'etat metallique qu'en 
absorbant du carbone ou du gaz hydrogtme; si la presence de ces deux 
corps dans la nouvelle combinaison qui resulterait de leur union avec 
l'oxide etait annoncee par leur poids; on pourrait dire avec juste raison 
que tout quantite quelconque de mercure dans l'etat metallique doit contenir 
ces substances, comme on dit avec raison que tous les oxides metalliques 
80nt composes de metal plus d'oxigene.'\lais il n'en est pas ainsi.»2) 

The following piece of dialectic demands our admiration. 
« Quant 11 la composition du gaz hydrogene que Ie Dr. Priestley suppose 

etre forme de phlogistique et d'eau, je me contenterai de f'aire Ie raisonnement 
suivant pour pro liver combien sa supposition est peu fondee. 

«Ou Ie phlogistique pese, ou il ne pese pas: S'il pese, les metaux 
lorsqu'ils sont a l'etat d'oxide, doivent avoir un poids egal 11 eelui qu'ils 
avaient avant l'oxidation, moins Ie poids du phlogistique, plus Ie poids 
de l'oxigene: leur poids n'etant pas diminue, et se trouvant augmente de 
tout Ie poids de l'oxigene, il faut concluire de la, d'apres la doctrine du 
Dr. Priestley, que Ie phlogistique He pese pas. Le gaz hydrogene qui, suivant 
cette doctrine, est compose d'eau et de phlogistique ne doit done sa pesanteur 
qu'a ceUe de l'eau. D'apres ceIa en se servant de gaz hydrogene pour 

1) ADlCT, JUponse, page 42. 
2) ADET, Reponse, pages 44 - 45. 



revivifier l'oxide rouge de mercure, on devrait avoir une quantite d'eall 
egale seulement en poids au gaz hydrogene employe; car, d'apres la doctrine 
du Dr. Priestley, ee gaz hydrogene n'etant que de l'eau, plus du phlogistique, 
cette eau doit reparaitre sous sa forme a l'instant ou elle est abandonnee 
par Ie phlogistique qui se porte sur Ie metal pour Ie revivifier. 

«L'oxigene en outre qui, suivant Ia mcme doctrine, est chasse de l'oxide, 
a l'instant OU Ie phlogistique s'y combine, devrait necessairement, trouvant 
feau qui forme un des prineipes du gaz hydrof!;ene, s'emparer d'une partie 
de cette eau et se presenter a son etat f!;azeux; par consequent, la quantite 
d'eau que l'on obtient dans ceUe experienee lW devrait pas meme etre 
egal en poids a la quantite d'hydrof!;cne employe. ~Iais Ie poids de 1'eau 
obtenue dans eette circonstance est plus considerable que celui du gaz 
hydrogtme, et est egal au poids de ce gaz hydro gene plus celui de 1'oxigene 
qui a disparu. Comment, sans parler de cette disparition du gaz oxigene, 
rendre compte de cette augmentation du poids de 1'eau? On ne peut pas 
dire, comme dans la combustion du gaz oxigene et hydrogene, que reau 
a ete abandonnee par lcs deux gaz, puisque slIivant l'opinion dl. Dr. Priestley 
Ie principe du gaz oxigene est seulement contenu dans l'oxide de mercure. 
et qu'il a hesoin de l'eau dont il est prive pour reprendre son etat gazeux. 
II n'a done pas pu contrihuer a l'augmentation du poids de l'eauen lui 
cedant celle qu'il contenait: ('eUe augmentation du poids de l'eau vient 
done d'une autre cause.}lais cette cau ne contenant, ainsi que Ie montre 
1'experience, aucun corps etrangcr, ne doit cette augmentation de poids 
qu'a une nouvelle quantite d'eau qu'elle a aequise. Cependant, suivant la 
doctrine du Dr. Priestley. aucune des substances employees dans eette 
experience n'a pu fournir de feau: it faut done neeessairement concluire 
qu'elle a etc formee pendant Ie cours de l'experience; mais si on est force 
d'admettre eette conclusion, on est oblige aussi de convenir que eette eall 
n'a pu etre produite que par la combinaison de l'oxigene et du gaz hydrogene, 
et par eonsequent que Ie gaz hydro~ene ('st autre ehose que du phlogistiqUl' 
et de 1'eau.»I) 

The latter half of ADET'S «Conclusion» is as follows. 
Le gaz hydrogene, Ie carbone, Ie gaz azote, Ie gaz oxigene, substanees 

differentes par leurs proprietes, sont regardees comme des substances parti
culieres dans la doctrine antiphlogisticienne puisqu'elles fournissent des 
produits differents par leur combinaison avec Ie me me corps. 

V oyons comment on Ies regarde dans Ie systeme du phlogistique. 
«Le gaz hydrogene est dll phlogistique plus de 1'eau. Le gaz azotique, 

est du phlogistique plus de l'eau et de l'oxigene; Ie carbone est du phlogi
stique; Ie gaz oxigene est de l'oxigene plus de reau. 

«De maniere que quand on eombine du gaz oxigene et du gaz hydrogene, 
c'est du phlogistique plus de l'oxigene, plus de l'eau qu'on combine ensemble; 
quand on unit du carbone avec du gaz oxigene, e'est du phlogistique plus 
de l'eau et de 1'oxigene; quand on unit du gaz azotique et du gaz oxigene, 
c'est eneore une eombinaison de phlogistique, d'oxigene et d'eau. 

1) ADET, RiJponse, pages 5(:, ;31. .52. 
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«Ainsi ce sont les memes corps que l'on combine entr'eux et qui 
cependant produisent de l'eau, de l'acide carbonique et de l'acide nitreux, 
substances bien differentes les unes des autres. 

«On convient de la difference de ces substances, et on oublie qu'elles 
doivent leur origine aux memes corps et que des substances semblables 
entr'elles doivent donner des produits semblables. 

«Ie ne pousserai pas plus loin ce parallele, il deviendrait fastidieux, 
et a quoi servirait-il? Les faits suffisent pour convaincre les espirits sans 
prejuges; et que feront les raisonnements sur des hommes attaches a des 
erreurs qu'une longue habitude leur fait regarder comme sacrees et qui 
repoussent la verite lors meme qu'elle se presente 11 eux dans tout son eclat? 

de suis loin de ranger dans cette classe Ie Dr. Priestley; ses immenses 
travaux, ses recherches multipliees, les faits dont il a enrichi la chimie, tout 
concourt 11 lui meriter l'estime des savans, la reconnaissance des hommes 
et a faire regretter qu'il combatte encore et presque seul contre une theorie 
a l'etablissement de laquelle il a contribue par ses experiences ingenieuses.» 1) 

ADET'S reasoning shows that the phlogiston doctrine is utterly inade
quate for dealing with the weight changes which accompany chemical 
phenomena. It shows that it leads to confusion in its failure to distinguish 
between substances which are obviously different. Since chemistry has 
always been that branch of natural science which concerns itself with the 
particular properties of particular kinds of matter, ADET'S argument attacks 
the phlogiston doctrine in a vital spot. It seems almost incomprehensible 
that a person with the slightest leaning toward a quantitative, or mere 
matter and mass, way of looking at things should have remained unconverted. 
PRIESTLEY did have some small leaning in this direction, but he was not 
convinced of the accuracy of the experiments of the French chemists. His 
own results were different. Neither did the Antiphlogistians believe in the 
accuracy of PRIESTLEY'S experiments. And the truth is that PRIESTLEY was 
not a careful manipulator and accurate experimenter. His own discordant 
results must have led him away from the antiphlogistic chemistry. But they 
were hardly enough in themselves to conceal the evident fluency of thought 
which was to be attained by the antiphlogistic way of looking at things. 
The Galenists were not perturbed by the obvious differences which appeared 
between various combinations of the four temperaments, and it seems likely 
that the convenience and clarity of the new chemistry did not exist for 
PRIESTLEY whose mind was trained in a formalistic philosophy. 

In the same year that ADET'S Repo'llse appeared, PRIESTLEY replied to it, 
to the monthly and analytical reviews of his work in England, and to the 
answer of Dr. MACLEAN, Professor of )lathematics and Natural Philosophy in 
the College of New Jersey (Princeton College), by the publication of «Obse1-· 
vations On The Doctrine Of Phlogiston And The Deromposition Of Wafer, Part. 11.»2) 
an 8vo pamphlet of 38 pages, printed by THOMAS DOBSON, Philadelphia 1797_ 
In a number of passages he shows definite signs of peevishness. He appears 

I) ADET, Reponse, pages 79, 80, 81. 
2) These «Observations», etc. are called «Part II» evidently with the understanding 

that the «Considerations», etc. of 1796 constitute Part I. 
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to be hurt because his opponents do not accept his experiments but cite 
against him experiments of th(~ir own in which the results are different. 
He ignores their arguments, and rl'asserts his faith in his own expl'riments. 
He thinks that the arguments which he has brought forward haw not been 
clearly understood and sufficil'ntly considered. 

«OAt prescnt I am sensible that T shall be considered as very obstinate, 
in not admitting thl' new theory, when the old one is almost universally 
abandoned. . .. As truth can nevcr suffer, but must always gain, by in
vestigation, I shall not offend any rational advocate for the antiphlogistic 
theory, if I endeavor to point Ollt in what respects the replies that I havp 
already heard of to my late pll blieation appear to me to be unsatisfaetory; 
and though I have given as mueh attention to them as I can, they appear 
to me far from unexceptionable. But my distance from the ecntre of 
philosophical information lays me und('r great disadvantages in this respecL 
as well as many othpl"s .... 

dn matters of much nicety. as the subjects of many of my numerous 
experiments are, 1 do not always expect to escape the charge of inaccuracy,. 
and perhaps of inconsistency. Pcrsons, who, from want of experience, are 
not sufficiently aware of the difficulties, will not have the candour that 
the circumstances call for. From such I must appeal to the judgement of 
those who have the requisite experience and qualifications. I will, however. 
venture to say, that no person who has made near so many experiments 
as I have, has made so few mistakes. I do not mean with respect to opinions, 
but in my report of facts. Rut after all our care, errors will sometimes arise 
from a want of attention to small (lifferences of circumstances; and no person 
can keep his eyes open to everything that is before him at the same time.» 1) 

The inaccuracy of his experimentation is illustrated by the following. 
«It is always asserted by the antiphlogistians that the calees of mercury 

are reviwd not only without additon, but without loss. This, however, I 
have never found to be the case, and after many trials, often assisted br 
other persons, I have concluded that, after the solution of mercury in the 
nitrous acid, there is a loss of one twentieth of the whole. And I must 
still sar that there are calces of mercllr~' which certainly imbibe inflammable 
air, and therefore that this substance. or the hase of it, phlogiston, exists 
in that metal as an clement. ThiH is true hoth with respect to red pre
cipitate, and turbith mineral. 

«In reviving red precipitate in inflammable air, I find no sensible 
quantity of water, of which thne appears abundance during the revival of 
finery cinder in the same circumstances, but I sometimes get fixed air.»2) 

He takes note of the statements of Dr . .\IAcLEA:"I and of ADET that turbith 
is converted to metallic mercury by the action of heat. «To this I can onlY 
sav. that I have never been able t'o reduee the whole of this calx by an~' 
he'at that I could apply, not even that of a burning lens of sixteen i"uchc's 
diameter; and this, I am confident, is a greater heat than can he raised h~' 

I) PRIESTLEV, Observations, etc., pages 3, of, ;). 6. 
;) PRiEWfLEY, Obset'vations, de .. pagps 2:3 .. 24. 
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any furnace whatever.»!) Thus he cites experiments to the contrary - as 
if the question were one to be decided by the number of witnesses on one 
side and on the other, as if, in the language of logic, one exception were 
not enough to disprove a universal proposition. «As to the calx of mer
cury from the acid of vitriol, Mr. Beaume, I find, agrees with me in the ob
servation, though I did not know it at the time, that it is not completely 
reducible by mere heat.» And he adds in a foot-note, «With Mr. Beaume I 
was a little acquainted. Mr. Macquer introduced me to him in his laboratory 
in Paris, and though he was an avowed opponent of the whole of the 
pneumatic chemistry, he was a good operator in the old way, and his fires, 
I am persuaded, were as hot as any raised by the persons mentioned by 
Mr. Adet, or those by Dr. Hope .... 2) 

«I wish that Dr. Maclean would repeat this experiment himself, as well 
as others which are differently related by myself and my opponents. Whatever 
is asserted by any antiphlogistian he never hesitates to admit; but he makes 
no difficulty of disregarding anything that I assert to the contrary.» In 
reply to MACLEAN'S assertion that Dr. HOPE of Edinburgh had obtained fixed 
air from aerated barytes by the heat of a smith's forge, PRIESTLEY says, 
«This, however, I will venture to say could not be done in Birmingham, 
where the forges and furnaces are as good as those of Edinburgh. . .. I speak 
from my own observations, and I only wish that Dr. Maclean would speak 
from his. If he have no aerated barytes, I will supply him with some for 
the experiment».3) 

Further evidence of PRIESTLEY'S inaccuracy of experimentation is found 
in the fact that he obtains nitric acid by the explosion of a mixture of 
what he supposes to be pure hydrogen and pure oxygen. This gives him 
an argument against the composition of water, and he becomes sarcastic 
for he is confident of the correctness of his own results. 

«I wish I could say that I have met with any thing in Dr. Maclean's 
Observations on my Experiments relating to the Composition and Decom
position of Water, besides general exclamations, some false assertions, and 
much boasting of the superior accuracy of the French chemists .... 

«Let us now consider what these high sounding words amount to. Ex
periments made with a great quantity of materials are not, always on that 
account, the most accurate, especially where, as in this case, the thing to 
be determined is simply the quality of the result. When I can produce but a 
few drops of a strong acid, and as often as I please, from the very same 
materials from which I am told that I ought to get only pure water, what 
is it to me whether they produce gallons? ... 

«Their apparatus, he says, was so constructed, that the result could be 
determined with the greatest nicety. On the contrary, it was extremely 
complex, as a view of their plates will shew, and mine was perfectly simple,. 
so that nothing can be imagined to be less liable to be a source of error. 
How, indeed, was this possible? I use only one large vessel, of glass, or 

1) PRIESTLEY, Observations, etc., page 26. 
') PRIESTLEY, Observations, etc., page 25. 
3) PRIESTLEY, Observations, etc., pages 27, 28, 29. 
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copper. I put into it at once a certain proportion of the two kinds of air, 
the purity of which, when it is necessary, J can ascertain as well as other 
persons. From the simplicity of th(~ apparatus no other substance can 
possibly mix with them, and I then explode the whole at once by an 
electric spark. After this I presently find tht~ result by examining th(' 
liquor that is drained from the vessel. Though I have not gallons of this 
liquor, I have some ounces, which no antiphlogistian would care to drink. 
Will Dr. 11aclean say that my process is less accurate than that of the 
French, hecause it can he finished in less than five minutes, and theirs 
requires the assiduOlls atten<1al1c(' of some days? 

« Using the same most simple apparatus, I can, by only varying the 
proportions of the two kinds of' air, produce the result which th(~ French 
chemists so much hoast of. For I can produce water as free from acid as 
theirs, and with much greater certainty, as I have no attention to give to 
a flame, lest it should at anv time burn too fiercely. But in this ease I 
always produce a quantity of' plzlogistirated air, in wh;ch they acknowledgc 
that the principle of acidity residcs. They also do not deny that they had 
a surplus of the sallle kind of air; and a's to the quantity' of it, I c~nnot 
help supposing that, interested as they ~ycre to make it as little as possihk 
being men, and of course liable to the hi asses of other men, they may have 
represented it, by the allowances they made in their computation, something 
less than it really was. All the inside of my large vessel being, of course, 
wet \vith the liquor produced by the explosion, I could not pretend to lceigh 
that which was drained from it with much accuracv. But then very little 
depended upon the quantity, compared to the consideration of the' quality 
of the liquor; and this may be as dearly ascertained by drops, as by the 
largest quantities; and till the French chemists can make their experiments 
in a manner less operose and expensive. requiring fewer precautions, and 
less of computation, r shall continue to think my result" more to be depended 
upon than theirs.» 1) 

After the appearance of PRIESTLEY'S «Observations», etc. in 1797, the 
phlogiston controversy was continued for a time in various periodicals, in 
particular in NICHOLSON'S Journal and in the Medical Repository. In 1800 
Priestley published the pamphlet entitled « The Doctrine Of Phlogiston Esta
blished, And That Of The Composition (~f Water Refuted», 8vo, XV +90 pages, 
«Printed for the Author hy A. KEl\NEDn, Northumberland, in which he 
brought together all that s~emed important from his previous publications 
on the subject. His state of mind with reference to the controversy is dearly 
described in the Preface where he savs - «The refutation of a fallacious 
hypothesis, especially one that is so "fundamental as this, cannot but be 
of great importance to the future progress of science. It is like taking down 
a false light which misleads the mariner, and remoying a great obstacle in 
the path of knowledge. The longer such an hypothesis has been received, 
and the more numerous and able are its advocates, the greater service is 
rendered to science by the refutation. And there is not perhaps any example 

1 PRIESTLEY, Observations, etc.,. pag(,s 30, 31, 3:3, :]4, ;).5. 
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of a philosophical hypothesis, since the revival of true science, more generally 
received, or maintained by persons of greater eminence, than this of the 
rejection of phlogiston. In this country I have not heard of a single advocate 
for phlogiston. In England there are very few, and none of them have 
written any thing on the subject. In France there are still fewer, and in 
Germany I hear of no names besides those of Crell, Westrumb, Gmelin 
and Meyer .... 

«But my philosophical friends must excuse me if, without neglecting 
natural science, I give a decided preference to theological studies, and if 
here, as in Europe, I give the greatest part of my time to them. They are 
unquestionably of unspeakably more importance to men, as being designed 
for immortality. '" No discovery in philosophy bears any proportion in real 
value to that of bringing life and immortality to light, which is completely 
effected in the Gospel, and no where else.» ... 

Now follow three pages of discussion of the importance of religious 
reflection and of revealed religion. . .. 

«Call this, if you please, the talkativeness of age; but believe it to 
proceed from a zeal in the best of causes, and sincere good will to your
selves. For I find that I have insensibly got into a direct address in the 
form of a dedication, rather than that of a Preface. With this, however, J 
conclude. Farewell, and may we meet where our present doubts will be 
removed, and where we shall make more rapid advances in knowledge, 
without that envy and jealousy, from which philosophers are no more exempt 
than other men, and which, tho' it has an excellent effect in making men 
cautious, and even ardent in their pursuits, from a view to the reputation 
they hope to acquire by their discoveries, too often makes their pursuits 
the source of more pain than pleasure to them. Hereafter, we shall, I doubt 
not, be even more actively employed, and more happy in consequence of 
it, from better motives.» 1) 

CRUIKSHANK replied to PRIESTLEY'S pamphlet, and PRIESTLEY replied to 
him in a paper which was printed in NICHOLSON'S Journal for March, 1802. 
In a paper dated the 22nd of the same month, CRUIKSHANK responded 
«with an air of the most perfect persuasion of his superiority in the ar
gument». As soon as he saw this reply, PRIESTLEY retorted in a paper which 
was published in NICHOLSON'S Journal for February 1803, but CRUIKSHANK 
did not again respond. ADET had replied promptly to PRIESTLEY'S pamphlet 
of 1796 because he was in America and had received it quickly, but the 
group of French chemists to whom it was addressed did not respond as 
rapidly. A reply by BERTHOLLET and FOURCROY appeared in the 26th volume 
of the Annales de Chymie, in which PRIESTLEY was considered as supporting 
a system «un peu chancelant». The second edition of The Doctrine Of 
Phlogiston, etc. reprinted the earlier letter of PRIESTLEY to the French chemists 
(quoted above) and contained a sccond lettcr to them in which PRIESTLEY 
appeared to think that he had the bctter of the argument. This letter 
concludes as follows . 

• ) Quoted from the 2nd ('dition, PRIESTLEY, The Doctrine of Phlogistoll, ('te., pages VlI, 
VIII. IX. Xl. 
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«As a friend of the weak, I have indeed endeavoured to give it [the 
doctrine of phlogiston] a little assistance; and as there is no giving strength 
to one of the opposite systems without taking it from the other, I presume 
that yours is now in the same situation, calling to you for all the support 
that you can give to it. 

«On the opening of this controversy I told '\1r. Adet that I should have 
greater pride in acknowledging myself convinced, if I saw reason to be, 
than in victory, and should surrender my arms with pleasure. I was sincere 
in that declaration; and certainly the conquest of a man's prejudice is 
more honourable to him than the discovery, or the most successful defence, 
of any truth. This, however, I must, for the present at least, decline, and 
leave it to you; contenting myself with the inferior praise of confirming 
the hypothesis for which I have contended. If, from the politeness habitual 
to Frenchmen, you should decline this honour, thinking my claim to it 
better founded than yours, I may hereafter be induced to receive it; but 
for the present, yielding to you a palm more glorious than that of any 
victory, and trusting that your political revolution will be more stable than 
this chemical one, I am, with the greatest respect, Gentlemen, Your fellow
citizen, JOSEPH PRIESTLEY, ~orthumberland in America, Oct. 22, 1803.» 1) 

«The Second Edition With Additions» of «The Doctrine Of Phlogiston 
Established», etc., 8vo, XXII + 120 pages, «Northumberland: Printed For P. 
BYRNE, No. 72, Chestnut Street, Philadelphia, By ANDREW KENNEDY, Franklins
Head, Queen Street.», bears the date 1803 but contains a letter by JOSEPH 
PRIESTLEY, Jr., dated February 29, 1804, and therefore appeared after the 
death of its author. The wistful ending of the Preface to the second edition 
was therefore prophetic. -

d am truly thankful to the sovereign disposer of all things, and to 
those friends of science who have defrayed the expenses of my laboratory, 
that I have been able to do so much; and I hope my liberal benefactors 
will not repent their generosity. Indeed, the greater part of them are gone 
before me, to a state in which I shall hope soon to join them, where I can 
again express my gratitude, and when we may again unite our respective 
abilities in the same pleasing pursuits; seeing more of the wisdom and 
goodness of the great creator, and having our admiration and devotion 
excited to a greater height than ever.»2) 

The present paper has given a brief general account of PRIESTLEY'S 
defense of phlogiston and may properly terminate with his last conclusion. 3) 
This is worth quoting in full for the reason that it shows how little his 
opinions were affected by seven years of argument with the antiphlogistians. 

«Before the new theory of chemistry can be unexceptionably established, 
the following things must be done. 

«1. Whenever inflammable air, or hydrogen, is procured, evidence must 
be given of the production of a due proportion of oxygen, that is of 8,5 parts 

1) PRIESTLEY, The Doctrine of phlogiston, etc., 2 nd cd., pages XIV, XV. 
2) PRIESTLEY, The Doctrine of phlogiston, t~tc. 2nd cd., page XX. 
:1) PRIESTLEY, The Doctrine of phlogsiton, ctc., 2nd rd., pages lC2 -10.5. 

Lippmann-Festschrift. 1(' 
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of this to 15 of the other; and this evidence must be something more than 
an addition of weight. It must be either actual acidity, or dephlogisticated air. 
Otherwise there is no proof of the inflammable air having come from 
the decomposition of the water. This, however, has not been done with 
respect to iron, or any other substance by means of which inflammable 
air is procured. 

« 2. When water is procured by the burning of inflammable air in the 
dephlogisticated air, not only must the water be free from acidity, but there 
must have been no production of phlogisticated air in the process. For 
by the decomposition of this air the nitrous air may be procured. 

«On the whole, I cannot help saying, that it appears to me not a 
little extraordinary, that a theory so new, and of such importance, over
turning every thing that was thought to be the best established in chemistry, 
should rest on so very narrow and precarious a foundation; the experiments 
adduced in support of it heing not only ambiguous, or explicable on either 
hypothesis, but exceedingly few. I think I have recited them all, and that 
on which the greatest strcss is laid, viz. that of the formation of water from 
the decomposition of the two kinds of air, has not been sufficiently repeated. 
Indeed, it requires so diffieult and expensive an apparatus, and so many 
preeautions in the use of it, that the frequent repetition of the experiment 
cannot he expeeted; and in these eireumstances the praetised experimenter 
cannot help suspeeting the aeeuraey of the result, and eonsequently the 
eertainty of the eonelusion. 1) 

«But 1 eheek myself. It does not hecome one of a minority, and es
peeially of so small a minority, to speak or write with eonfidenee; and tho' 
I have endeavoured to keep my eyes open, and to be as attentive as I eould 
to every thing that has been done in this business, I may have overlooked 
some eireumstanees whieh have impressed the minds of others, and their 
sagaeity is at least equal to mine. 2 ) 

«Tho'the title of this work expresses perfeet eonfidenee in the prineiples 
for whieh I eontend, I shall still be ready publiely to adopt those of my 
opponents, if it appears to me that they are able to support them. Nay, 
the more satisfied I am at present with the doetrine of phlogiston, the more 
honourable shall I think it to give it up upon eonviction of its fallaey; 
following the nohle example of Mr. Kirwan who has acquired more honour 
by this conduct than he could have done by the most hrilliant discoveries 
that he eould have made. 

«The phlogistie theory is not without its diffieulties. The ehief of them 
is that we are not able to aseertain the weight of phlogiston, or indeed 
that of the oxygenous prineiple. But neither do any of us pretend to have 
weighed light, or the element of heat, tho' few persons doubt but that they 
are properly substances, eapable by their addition, or abstraetion, of making 

1) This paragraph, «The Doctrine», etc., 2nd ed., page 103, is taken verbatim from 
the « Considerations», etc., pages 37, 38. 

2) This paragraph, « The Doctrine», etc., 2nd ed., pages 103, 104, is taken verbatim 
from the « Con~iderations», etc., page 38. 
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great changes in the properties of bodies, and of being transmitted from one 
substance to another. 1) 

«As to the new nomenclature, adapted to the new theory, no objection 
would be made to it, if it were formed, as is pretended, upon a knowledge 
of the real constitution of natural substances; but we cannot adopt one, 
the principles of which we conceive not to be sufficiently ascertained. For 
other objections to this nomenclature, I refer to the preface of Mr. Keir's 
excellent Dictionary of Chemistry. However, whether we approve of this 
new language or not, it is now so generally adopted, that we are under 
the necessity of learning, tho' not of using, it.»2) 

No one answered PRIESTLEY'S objections. The question has never been 
settled whether these objections can or cannot be answered from the point 
of view from which they were raised. A deference to the man had caused 
chemists to answer PRIESTLEY, for the man was interesting. After his death, 
his objections required no answer, for they had no interest. The trend of 
the thinking of chemists had changed entirely, and the progress of their 
science now followed the path of greatest fluency. That doctrine was 
universally preferred which was logically simpler and served best to corre
late and to clarify phenomena. 

1) Except for thc substitution of dew persons» for «we do not» this paragraph, 
«The Doctrine», etc., 2nd ed., page 104, is taken verbatim from the .Oonsiderations. etc., 
pages 38, 39. 

2) This paragraph, «The Doctrine», etc., 2nd. ed., pages ]0,*, 105, is taken verbatim 
from the «Considerations», etc., pages 36, 37. 
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Der chemische Unterricht 
an den dentschen Universitaten im ersten Viertel 

des neunzehnten Jahrhnnderts. 
Von 

GEORG LOCKEMANN. 

Nach Beendigung der Napoleonischen Kriegp entwickelte sich in 
den europaischen Landern eine eifrige wissenschaftliche Tatigkeit. In 
seiner «Deutschen Geschichte im neunzehnlen .Tahrhunderf» schreibt HEINRICH VON 
TREITSCHKE: "Die Volker, die soeben noch mit den Waffen aufeinander ge
schlagen, tauschten in schonem Wetteifer die Friichte ihres geistigen Schaffens 
aus; . . . . und in diesem friedlichen Wettkampfe stand Deutschland allen 
voran." - Dieses glanzende Zeugnis fiir den damaligen Stand der deutschen 
Wissenschaft aus berufenem Munde bedarf jedoch beziiglich der Naturwissen
schaften einiger Einschrankung. Auch wenn wir nicht das Wort von JUSTUS 
VON LIEBIG: «Zu Ende des grog en Krieges gab es in Deutschland keine 
Naturforscher mehr» ohne weiteres als berechtigt anerkennen wollen. 

Beziiglich der Chemie wird man immerhin zugeben miissen, dag die 
fiihrenden Geister urn jene Zeit nicht in Deutschland zu suchen waren. 
In Frankreich wirkten Manner wie THENARD, GAY-LUSSAC, CHEVREUL, in England 
hatte JOHN DALTON die Atomistik neu begriindet, glanzte HUMPHRY DAVY mit 
seinen Entdeckungen der Alkalimetalle und des elementaren Chlors, am 
nordischen Himmel stieg das Gestirn von BERZELIUS hoher und hoher, und 
selbst aus Italien war mit A VOGADROS Hypothese ein heller Lichtstrahl her
iibergeblitzt. Wie stand es dagegen in Deutschland ( 

Hier lagen die Naturwissenschaften im Banne der Naturphilosophie. 
LIEBIG, der sich als junger Erlanger Student selbst einst fiir SCHELLINGS glan
zen de Rednergabe begeistert hatte, bezeichnet 20 Jahre spater das Wirken 
der Naturphilosophie als Pestilenz, als «den schwarzen Tod des Jahrhunderts». 
Man wird sich aucb dieses aus der Sprache LIEBIGS in ein milderes Deutsch 
iibersetzen miissen. Ein ALEXANDER VON HUMBOLDT mugte allerdings nach 
Paris gehen, urn die reichen Ausbeuten seiner gro"Ben Weltreise sachgema"B 
bearbeiten zu konnen. Ein origineller Kopf wie JEREMIAS BENJAMIN RICHTER 
war unbeachtet geblieben und hatte nach dem entbehrungsreichsten, del" 
Wissenschaft geopferten Leben in untergeordneter Stellung ein friihzeitiges 
Ende gefunden. 

Es gab zwar auch in Deutschland einzelne tiichtige Chemiker an den 
Universitaten. Doch fehlte der fiihrende Mann, der durch den Schwung 
seiner Gedanken oder den Glanz seiner Entdeckungen ·frisches Leben geweckt 



Der chemische tTnterricht an dt'n deutschen Univcrsitiiten. 149 

und eine Bliitezeit chemischer Forschung heraufgefuhrt hatte. Ais solcher 
erschien dann die Lichtgestalt des jugendlichen JUSTUS LIEBIG, del' als ein
undzwanzigjahriger Student aus del' gallischen Metropole del' Wissenschaft 
heimkehrend, im Jahre 1824 zum Professor del' Chemie an del' Universitat 
Gie-Ben ernannt wurde. 

Mit jugendlichem Feuereifer hat LIEBIG an del' klein en hessischen Uni
versitat nicht nul' seine Forschertatigkeit aufgenommen, sondeI'll er hat, durch 
die eigenen schlechten Erfahrungen angespornt, alsbald die in ein chemisches 
Laboratorium umgewandelte Wachtstube einer alten Kaserne zu einem Unter
richtsraum gemacht, in dem wi-Bbegierige Schuler aus alIer Welt zusammen
strom ten, urn Belehrung zu suchen und Anregung fur ihr ganzes Leben zu 
£lnden. LIEBIG gilt als del' Begrunder des experimentellen chemischen Unter
richts und damit des eigentlichen chemischen Unterrichts in Deutschland 
uberhaupt. Die hervorragendsten deutschen Chemiker des neunzehnten Jahr
hunderts sind unmittelbaroder mittelbar aus seiner Schule hervorgegangen. 
Diese Tatsache ist so bekannt, und del' Name LIEBIG strahlt so hell, da-B 
sich die Anschauung bilden konnte, die von ihm selbst vertreten wurde, 
VOl' 1824 sei an deutschen Universitaten uberhaupt kein chemisches Unter
richts-Laboratorium vorhanden gewesen. 

Wie steht es nun damit in Wirklichkeit? Urn diese Frage zu beant
worten, mussen wir die Zustande an den deutschen Universitaten jener 
Zeit einzeln betrachten. 

1m ersten Viertel des neunzehnten Jahrhunderts waren in den verschie
denen deutschen Staaten folgende 19 Universitaten vorhanden: 1m Konig
reich Preu-Ben 6: Greifswald, Konigsberg, Halle, Berlin, Breslau, Bonn; im 
Konigreich Hannover 1: Gottingen; im Herzogtum Holstein 1: Kiel; im 
Kurfurstentum Hessen 1 : Marburg; im Gro-Bherzogtum Hessen 1: Gie-Ben; 
im Gro-Bherzogtum Mecklenburg 1: Rostock; in den Thuringer Staaten 1: 
Jena; im Konigreich Sachsen 1: Leipzig; im Konigreich Bayern 3: Landshut, 
Wurzburg, Erlangen; im Konigreich Wurttemberg 1: Tubingen; im Gro-B
herzogtum Baden 2: Heidelberg, Freiburg. Au-Ber diesen waren die urn die 
Jahrhundertwende noch bestehenden, in den ersten beiden Jahrzehnten auf
gehobenen odeI' mit anderen vereinigten Universitaten zu nennen; es sind 
folgende 9: Erfurt, CoIn, Wittenberg, Frankfurt a. 0., Helmstedt, Rinteln, 
Altdorf, Duisburg, Miinster. Von diesen kommt fur uns, wie wir sehen 
werden, nUl' Altdorf in Betracht. 

Was nun den gro-Bten Bundesstaat Pre u j~ e n anbelangt, so hat ja LIEBIG 
seinem niederschmetternden Urteile uber den Zustand del' Chemie in Oster
reich zwei Jahre spateI' (1840) eine kaum schmeichelhaftere Kritik uber die 
Zustande in Preu-Ben folgen lassen. Er gibt darin an, da-B in den Vorlesungs
verzeichnissen del' sechs preugischen Universitaten in den letzten Jahren 
(also Ende del' drei-Biger Jahre) nul' in e in e m das V orhandensein eines 
chemischen Laboratoriums erwahnt, in k e in e m ein praktischer Unterricht 
in del' analytischen Chemie angekiindigt worden sei. War das tatsachlich so? 

In G I' e if s w a I d (gegr. 1456) lehrte del' zur medizinischen Fakultat 
gehorige Professor WEIGEL unter mancherlei anderen Fachern auch Chemie, 
ohne dag ein Laboratorium vorhanden gewesen ware. Erst in del' zweiten 
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HaHte des Jahrhunderts (1862) wurde unter LIMPRICHTS Leitung in Greifswald 
ein Laboratorium, das erste gro~ere Unterrichts-Laboratorium in Preu~en, 
begriindet. 

In Konigsberg (gegr. 1544) stand es mit der Vertretung der Chemie 
iihnlich. 1m Jahre 1849 wurde von dem Professor FERD. DULK in den Raumen 
del' alten Universitat am Dom ein bescheidenes chemisches Laboratorium 
mit drei Arbeitsplatzen eingerichtet. Abel' erst nach DULKs Tode (1852) findet 
sich im Vorlesungsverzeichnis von 1854 ab die Ankiindigung «Analytische 
Ubungen im chemischen Laboratorium» von Professor G.WERTHER (1815-1869). 
Von diesem konnte dann auch 1857 ein neu erbautes Laboratorium be
zogen werden. 

An del' Universitat Halle (gegr. 1694) war im Anfang des Jahrhunderts 
als Professor del' Physik und Chemie LUDWIG WILHELM GILBERT (1769 -1824) 
tatig, del' sich besonders durch die Begriindung (1799) del' spater von POG
GENDORFF, WIEDEMANN usw. fortgefiihrten «Annalen del' Physik» verdient 
gemacht hat. Als diesel' 1811 nach Leipzig ii.bersiedelte, wurde 1812 del' 
ebenfalls auf literarischem Gebiet besonders tatige KARL FR. W. KASTNER 
(1783 bis 1857) aus Heidelberg berufen, der dann sechs Jahre spateI' an die 
neu gegriindete Universitat Bonn iiberging. Inzwischen war (1817) die alte 
Universitat Wittenberg mit Halle vereinigt worden. Das Ordinariat fiir 
Physik und Chemie erhielt 1819 JOH. S. C. SCHWEIGGER (1779 -1857), von 
Erlangen kommend. Auch diesel' betatigte sich vorwiegend schriftstellerisch; 
er gab das «1ournal fiir Chemie und Physik» hera us, das unter den da
maligen Zeitschriften eine hervorragende Rolle spielte und seinen Namen 
sehr bekannt gemacht hat. Von einem praktischen Chemieunterricht war 
bei diesen Literaten keine Rede. Zwar wurde dann 1843 RICH. FELIX MAR
CHAND (1813-1850) von del' Artillerieschule in Berlin als besonderer 
Chemie-Professor berufen, jedoch konnte sich diesel' nul' unter geringem 
staatlichen Zuschu~ ein kleines Laboratorium in einem Mietshause ein
richten. In gleicher Weise mu~te sich sein Nachfolger WILH. HEINR. 
HEINTZ (1817 -1880) mehrere Jahre behelfen, bis er 1863 endlich einen 
Laboratoriumsneubau beziehen konnte. 

Als 1810 die neugegriindete Universitat Berlin erofI'net wurde, war 
HEINRICH MARTIN KLAPROTH (1743 -1817) Inhaber des zur philosophischen 
Fakultat gehorigen Ordinariats fiir Chemie. Diesel" urspriinglich Apotheker, 
dann Professor an del' Berliner Artillerieschule, begann seine akademische 
Tatigkeit in einem Alter (67jahrig), in dem jetzt die Professoren in den 
Ruhestand versetzt werden. Ein Laboratorium war nicht vorhanden. Nach 
KLAPROTHS Tode blieb, nachdem CHRISTIAN GOTTLOB GMELIN (1792 -1860) 
in Tiibingen einen Ruf abgelehnt hatte, del' chemische Lehrstuhl aus Mangel 
an geeigneten Personlichkeiten jahrelang unbesetzt, bis EILHARD MITSCHERLICH 
(1794 - 1863), del' durch seine im Berliner Laboratorium des Professors 
del' Botanik H. F. LINK gemachte Entdeckung des Isomorphismus 1819 die 
Aufmerksamkeit des gerade auf einer Ferienreise in Berlin weilenden BER
ZELIUS auf sich gelenkt und dann auf Staatskosten bei dem gro~en Meister 
in Stockholm eine zweijahrige griindliche Ausbildung erhalten hatte, 1821 
sein Nachfolger wurde. Au~erdem wirkten in Berlin von 1822 ab die von 
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KLAPROTH erzogenen und unterriehteten und Lei BERZELIUS weiter ausge
Lildeten Bruder HEINRICH ROSE (1795 -1864) und GUSTAV ROSE (1798 -1873), 
der hervorragende Analytiker und der nicht minder tiichtige }Iineraloge. 
In einem notdurftip; eingerichteten, mit geringer staatlichel' Untel'stiitzung 
gemieteten Raume erteilte HEINRICH HOSE auch praktisehen Laboratoriums
unterrieht in der analytisehen Chemie. Als dann 1865 AUGUST WILHELM 
HOFMANN (1818 -1882) :wm Nachfolger MITSCHERLICHS berufen war, wurde 
endlieh aueh ein groges L:niversiUits-Laboratorium in del' Georgenstrail.e 
gebaut. 

An del' im Jahre 1811 durch Vereinigung mit der aufgehoLenen Uni
versitat Frankfurt a. O. voll ausgebauten Universitat Breslau war der aus 
Rostoek berufene Botanikel' HEI~R. FRIEDR. LINK (1767 -1850) aueh zugleieh 
Vertl'etel' del' Chemie. Als er 1815 nach Berlin iibersiedelte, wurde der 
praktische Ar:r.t 1'\. W. FISCHER als Ordinarius fiir Chemie angestellt. Das 
vorhandene Laboratorium bestand nur aus einem kleinen, dunklen, feuchten 
Zimmer, und del' Horsaal hatte weder Katheder noeh Banke. 1m Jahre 
1820 wurde dann ein chemisches Institut mit drei Raumen eingeriehtet, 
clas 30 Jahre lang unter FISCHERS Leitllng gestanden hat und fiir etwa 
vier Studierende eine notdiirftige Miiglichkeit zu analytischen Arbeiten bot. 

In Bon n, del' damals jiingsten, erst 1818 erofi'neten preugisehen Uni
versitat, war der erste Professor der Chemie der dureh seine sehriftstellerisehen 
Leistungen als Polyhistor bekanntc KARL FR. WILH. KAsTNEH, der naeh drei 
Jahren bel'eits nach Erlangen iibel'siedclte. Sein weitverbreiteter Ruhm 
hatte auch den siebzehnjahrigen JUSTLS LIEBIG angeloekt und fiihrte ihn 
noeh mit auf die bayrische Universitat, ohne dag sein Wissensdrang befrie
cligt worden ware. Hier war weniger das Fehlen der praktisehen Hilfs
mittel, als del' vollige .\langel an praktischen Kenntnissen des Professsors 
selbst das Hindernis. Zum Naehfolgel' wllrde KARL GLSTAV BISCHOF (1792 
bis 1870) berufen, del' sich in Erlangen als erster Privatdozent fur Chemie 
habilitiert hatte. Aueh dieser muf.;te sieh ohne Laboratorium behelf'en. 
Erst A. W. HOFMANN erreichte bei seiner Berufungim Jahre 1864, dag ein 
ehemisehes Unterl'ichts-Laboratorium in Bonn geballt wurde, <lessen Voll
en dung er abel' selbst nicht mehr in Bonn erIebte, da er inzwischen schon 
naeh Berlin iibergesiedelt war, urn dort im gleichen Sinne als Heformator 
<lufzutreten. 

Somit bestand auf den seehs preugisehen Lniversitaten im ersten Viertel 
des neull7.ehnten Jahrhunderts tatsachlieh nur an einer einzigen Stelle, in 
Breslau, seit 1820, und :r.war fUr vier Studierende, eine besehrankte Mogliehkeit, 
ehemische Laboratoriumsarbeiten aus:wfiihren. Und das gesehah unter del' 
Leitung eines Mannes - K W. FISCHER -. del', eigentlieh Medizinel', es in 
cler Chemie nie zu irgendeiner Bedeutung gebraeht hat und den LIEBIG 
noeh im Jahre 1840 als vollig unbekannte Groibe el'wahnt. 

Das damals noeh selbstandige Ki)nip;reieh Hannoyer hatte an der Landes
universitat Gottingen (gegr. 1737) seit 1806 als ~aehfolger von JOH. FR1ED
RICH GMELIN (1748 -1804) den hervorragenden Chemiker FRIEDRICH STROMEYER 
(1776 -1835), der sieh besonders als Analytiker aus:r.eiehnete und 1817 das 
Cadmium entdeekte-:-- STROMEYER war eigentlich J\Iediziner und gehorte aueh 
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als Ordinarius der Chemie, ebenso noch sein Nachfolger FRIEDRICH WOHLER, 
der medizinischen Fakultat an. Aber er beschrankte sich nicht auf theore
tische Vorlesungen, sondern hielt auch von Anfang an ein «collegium prac
tieum» ab, in dem er die Studenten besonders in der analytisehen Chemie 
sorgfaltig unterrichtete. Zu seinen Sehiilern geh(\ren Manner wie LEOPOLD 
GMELIN, EILHARD MITSCHERLICH und ROBERT BUMEN. Letzterer hat als geborener 
Gottinger sein Studium bei STROMEYEH durch die Doktorpromotion zum Ab
sehlug gebraeht und sich spater, wie EDMUND O. VON LIPPMANN beriehtet, 
stolz als Schiiler des «Cadmium-Stromeyer» bekannt. Teh selbst habe aueh 
noeh durch eine Erzahlung meines Grogvaters GEORG KATENHA{;SEJ\', del' Ende 
del' zwanzigel' Jahre in Gottingen Theologie studierte, Naehricht libel' STRO
MEYERS UnteI'richtsverfahI'en erhalten. Diesel' pflegte seinen Studenten iiber 
Sonntag Untersuehungsproben mit naeh Hause zu geben, damit sie, nul' auf 
sieh und ihre eigenen besehrankten llilfsmittel angewiesen, versuehen sollten, 
die chemisehe Zusammensetzung zu ermitteln. Nun fand mein Grogvater 
einen seiner Studienfreunde am Sonnabendnaehmittag mit del' Bearbeitung 
einer solehen Aufgabe aufs eifrigste besehaftigt, abel' an del' riehtigen Losung 
fast verzweifelnd, immer wieder in die Worte ausbreehend: « lind del' STRO
MEYER solI doeh sagen, dag ieh ein anstandiger Ked bin!» 

An del' holsteins chen Universitat K i e I (gegr. 1665) begann erst unter 
dem im Jahre 1846 zum ordentliehen Professor del' Chemie ernannten AUG. 
FRIEDRICH CARL HIMLY (1811 - 1885) eine systematisehe Pflege del' Chemie. 
Uber Laboratoriumsunterrieht ist jedoeh aus jener Zeit aueh noeh niehts 
beriehtet. Das erste l7nterriehts-Laboratorium wurde im Jahre 1862 von 
ALBERT LADENBURG (1842 - 1911) erOffnet. 

An del' kurhessisehen Univel'sitat ~[arburg (gegr. 1527) wurde die Chemie 
dureh Professor WURZER vertreten. Es war wie an den meisten anderen Uni
versitaten zu jener Zeit kein Laboratorium vorhanden, so dag z.E. del' stud. 
med. FRIEDRICH Wi\HLER seine ehemischen Versuche (1820 - 21) in seiner 
Wohnung ausfiihren mu/';te, was nieht WI' wesentlichen Verstarkung des 
W ohlwollens seiner Wirtin beigetragen hahen wird. Erst durch R. BUNSEN 
(1811 -1899) wurde 1839 del' chemisehe Laboratoriumsunterricht in ::Vfar
burg eingeflihrt. 

Noeh schlimmer als in Marburg sah es am Anfange des Jahl'hundel'ts 
mit del' Chemie an del' zum Gr01bherzogtum Hessen gehol'igen benaeh
barten Universitat Giefben (gegl'. 1607) aus. Dort hestand zwal' seit 1777 
ein hesondel'er Lehl'stuhl fiir Chemie, abel' diesel' blieb von 1788 ab 30 Jahre 
lang unbesetzt. Erst 1818 wurde del' Chemiker ZIl\IMEUMANN (1782 - 1825), 
del' urspriinglieh Theologe gewesen war, als auiberordentlieher Professor 
fUr Mineralogie lind Chemie angestellt; im folgenden Jahre wurde er Or
dinarius. Ein Gartenhallsehen diente als Horsaal und Laboratorium fiir 
den Professor, del' schlecht lInd reeht seine Vorlesungen, natiirlieh ohne 
jegliehe pl'aktisehe Ubungen hielt. Als dann del' am 26. Mai 1824 zum 
augel'ordentliehen Professor ernannte, kaUIll einundzwanzigjahrige JUSTUS 
LIEBIG seine Lehl'tatigkeit begonnen und im Herbst desselben Jahl'es zu
naehst unter den beseheidensten Verhaltnissen mit zwei Pl'aktikanten den 
Labol'atol'iumsunterrieht erMfnet hatte, leerte sieh del' Hiirsaal des Ordinarius 
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vollig. ZIMMERMANN wollte diesem unerquicklichen Zustande durch eine Reise 
ins Ausland entgehen, ist dann abel' im folgenden Sommer (am 19. Juli 1825) 
beim Baden in del' Lahn ertrunken; wie man vermutet, nicht unfreiwillig. 
LIEBIG wurde dann ordentlicher Professor und hielt von Ostern 1826 ab 
in den Raumen einer fruheren Kaserne, die spateI' (1839) durch einen 
gro~eren Anbau nebst Horsaal fur 60 Horer erweitert wurden, regelma~ig 
seine Laboratoriumsubungen ab, die Gie~en fur das zweite Viertel des 
neunzehnten Jahrhunderts zum ~lekka del' jungen Chemiker, nicht nul' 
Deutschlands, machten und die das Muster des chemischen Unterrichts 
an allen anderen Universitaten geworden sind. 

An del' mecklenburgischen Landesuniversitat Rostock (gegr. 1419) 
vertrat seit 1792 del' Professor HEINR. FRIEDR. LINK (1767 - 1850) die natur
wissenschaftlichen Facher Physik, Chemie, Botanik, Mineralogie usw. und 
hielt auch V orlesungen uber «Chemie, durch Experimente veranschaulicht» 
abo Nach LINKS Fortgange nach Breslau 1811 (1815 nach Berlin) uber
nahm del' Privatdozent GUSTAV ,vIAEHL die chemischen und pharmazeu
tischen V orlesungen, darunter auch solche uber analytische und toxiko
logische Chemie, abwechselnd in del' medizinischen und in del' philoso
phis chen Fakultat. Au~erdem wurde bisweilen von dem Professor del' 
Naturgeschichte und Botanik H. G. FLOERKE eine Vorlesung uber «experi
mentelle Cameral- und agronomische Chemie» abgehalten, und del' Privat
dozent C. FR. AUG. TH. KASTNER las eine Einleitung in die allgemeine Chemie 
und uber analytische Chemie, Stochiometrie, theoretische Chemie. Abel' 
erst im Sommer-Semester 183.5 wurde von MAEHLS Nachfolger HELMUT 
YON BLUCHER del' praktische Laboratoriumsunterricht eingefuhrt. 

In Jena, del' thuringischen Gesamt-Universitat (gegr. 1558), hatte sich 
del' besonders als Anatom hervortretende Professor del' Medizin WERNER 
ROLFINK bereits im Jahre 1631 ein chemisches Laboratorium eingerichtet, 
das abel' wohl nur fur ihn selbst von Bedeutung war. Die erste V orlesung 
iiber Chemie wird im Jahre 1708 erwahnt. Zu wirklicher Bedeutung kam 
del' chemische Unterricht jedoch erst unter dem Einflusse GCETHES, del' 
als weimarischer Staatsminister die erste Anregung zur Grundung eines 
chemischen Laboratoriums gab, das erste Inventar beschaffte und den 
ersten Chemie-Professor auswahlen half. Dieses wurde 1789 del' Apotheker 
JOH. FRIEDR. AUG. GOTTLING (1753 -1809), nachdem er auf Staatskosten zwei 
Jahre an del' Universitat Gottingen als Chemiker weiter ausgebildet und 
ein Jahr auf Reisen nach England und Holland geschickt worden war. 
Er war einer del' ersten Vertreter del' Lehre LA VOISIERS in Deutschland. 
Sein wi~begierigster Schuler war GCETHE selbst. Doch starb GOTTLING be
reits im Herbst 1809, nachdem er noch kurz vorher zum Ordinarius er
nannt worden war. Vorubergehend wurde del' Professor del' Medizin 
G. FR. CHR. FUCHS mit del' Abhaltung von Vorlesungen iiber Experimental
chemie beauftragt. Dann ernannte del' Herzog CARL AUGUST im Herbst 1810 
einen unbekannten 30 jahrigen .Mann ohne akademische Bildung zum au~er
ordentlichen Professor fur Chemie, Pharmazie und Technologie. Das war 
del' ehemalige Apotheker und stellungslose Chemiker JOHANN WOLFGANG 
DOBEREINER (1780 - 1849), del', wie sein V organger GOTTLING, erst nach seiner 
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Berufung von del' philosophischen Fakultat zum Doktor promoviert werden 
muf6te. Diesen gewagten Sehritt unternahm del' IIerzog im festen Ver
trauen auf eine warme Empfehlung durch den.\Iiinehener Professor 
AD. FERD. GEHLEN; und er hat ihn nieht zu bereuen brauehe~. Nachdem 
im obersten Stockwerk des herzogliehen Sehlosses in Jena ein chemisehes 
Laboratorium mit Praparatensammlung und mit einem zu ehemisehen Ver
suehen geeignt'ten I-Icirsaal eingeriehtet worden war, begann del' nelH' 
Professor Ostern 1811 sogleieh aueh mit dem praktischen Laboratoriums
unterricht del' Studenten. Trotz del' auf6erordentlich besehrankten Hilfs
mittel jener Zeit gelang es del' unermiidliehen Fiirsorge GCETHES, de)' sieh 
nieht seheute. fUr den gllten Zweck, besonders bei f'iirstliehen Giinnern, 
betteln zu gehen, f'iinf Jahre spateI' in einem hierf'iir angekauften Gebaude 
eine grofbel'e « ehemisehe A nstait» einzuriehten, die trotz des ewigen Geld
mangels immer weiter verbessert wurde. 1m Oktober 1828 beriehtet 
DOBEREINER an GCETHE hoeherfreut, dag sieh zwanzig Teilnehmer fiir die 
ehemisehen Analysieriibungen eingesehrieben hatten. Del' noeh zu GCETHES 
Lebzeiten geplante ~eubau eines groJ;eren Laboratoriums kam mit Unter
stutzung del' Grofbherzogin MARIA PAULOWNA erst 1833 zur Ausfiihrung. 

An del' saehsischen Landesuniversitat Lei p zig (gegr. 1409) bestand 
zwar seit 1710 bereits cine Professur fur Chemic, jedoeh hat es fast ein 
lahrhundel't gedauert, bis die mehrfaeh beantragte Einriehtung eines La
boratoriums verwirklicht wurde. 1m Jahre 1804 wurden die Raume einer 
Speisewirtsehaft in del' Pleissenburg in ein Laboratorium verwandelt, die 
feucht, dunkel und kaum heizhar waren. Dieses Laboratorium unterstand 
dem Professor C. G. ESCHENBACH. Gleiehzeitig wirkte in Leipzig von 1811 
ab als Physiker LliDWIG WILH. GILBERT, del' bis dahin die Professur fiir Physik 
und Chemie in Halle innegehabt hatte. l\aeh dessen Tode (1824) habili
tierte sieh OTTO LINNE ERDMANN (18C4 - 1869) als Chemiker; er wurde 1827 
Extraordinarius und 1830 Ordinarius fiir teehnisehe Chemie. In del' medi
zini8ehen Fakultiit wurde au/;erdem ein Ordinariat fur allgemeine Chemie 
eingerichtet, das del' 1825 habilitierte O. B. KtHN (180C -1863) erhielt. Ais 
dann ERDMANN 184:-3 ein neues, fiir damalige Zeit reeht gut ausgestattetes 
Laboratorium im Fridel'ieianum Lezogen und dort den Laboratoriums
unterrieht eingefuhrt hatte, iibernahm KtTHN das aite, in seinen Einriehtungen 
verbesserte Laboratorium in del' Pleissenburg und hielt dort ebenfalls 
praktisehen Cnterrieht in analytiseher Chemie fiir ~Iediziner und Pharma
zeuten aL. 

Von den urspriinglieh vier bayrischen Universitaten Lefand sieh die 
alteste, 1472 in lngolstadt gegriindete, seit 1800 in Lan d shu t, wo sie 
nul' ein Vierteljahrhundert vel'blieb, um 1826 naeh M u n e hen verlegt zu 
werden. In Landshut lehrte JOH. NEPOM. FUCHS (1774-1856) seit 1805 
als Privatdozent, von 1807 ab als Ordinarius Chemie und :VIineralogie. 
Es war ein fiir die darnalige Zeit sehr gut eingeriehtetes Lahoratoriurn 
vorhanden, in dem Professor FUCHS aueh praktisehen Unterrieht in ana
lytiseher Chemie erteilte. Naeh del' UheJ'siedlung naeh M ii n e hen uber
~ahm FFCHS das Ordinariat fiir Mineralogie an del' Akademie und spateI' 
an del' UniYersitat .. wahn~nd del' schon seit 1816 an del' bayrisehen Akademie 
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del' Wissenschaften wirkende, au~erst eifrige und tuchtige Professor HEIN
RICH AUGUST VOGEL (1778 - 1867) als Nachfolger des dem ArsenwasserstofJ' 
zum Opfer gefallenen AD, FERD. GEHLEN (1775 - 1815) ordentlicher Professor 
fUr Chemie wurde. N ach seinem Rucktritt 1852 wurde LIEBIG berufen, 
del' nun abel' nul' unter del' Bedingung nach Munchen kam, fortan von 
dem ihm allmahlich zur Last gewordenen praktischen Laboratoriumsunterricht 
befreit zu sein. 

An del' ehemalig bischoflichen Universitat Wurzburg (gegr. 1582) 
wurde die Chemie, wie an anderen Universtaten, von einem Mcdiziner, 
dem Professor GEORG PICKEL (1751 -1838) vorgetragen, del' uber ein halbes 
Jahrhundert lang seine Lehrtatigkeit ausubte. Er hatte im Julius-Spital 
ein Laboratorium zur Verfugung, hieIt abel' keinen praktischen Unterricht 
abo Erst unter del' Leitung des Mediziners JOHANN JOSEPH SCHERER, del' ein 
Schuler LIEBIGS war, wurde in dem klinisch-chemischen Laboratorium in 
dem neu errichteten Anatomiegebaude mit praktisch-chemischem Unterricht 
begonnen. 

Die freie Reichsstadt Nurnberg unterhielt seit 1622 bis zum Ende 
ihrer Selbstandigkeit in dem nah gelegenen A ltd 0 rf eine Universitat die 
dann 1809 mit Erlangen vereinigt wurde. In Altdorf hatte bereits 1682 
del' Professor JOH. MORITZ HOFFMANN ein chemisches Laboratorium erbaut, 
dessen Ausstattung auch spateI' stets zeitgema1~ erganzt wurde. Eine noch 
erhaItene Abbildung legt davon Zeugnis abo In E I' I a n g e n, dieseF von 
del' Schwester Friedrichs des Gro~en, del' Markgrafin WILHELMINE von 
Bayreuth 1743 gegrundeten Universitat, wurde die Chemie urspriinglich 
ebenfalls von Medizinern vorgetragen. Doch wirkte dort au~erdem von 
1786 bis 1799 als Ordinarius fur Physik und Mathematik JOH. TOBIAS MAYER 
(1752 -1830), del' als einer del' ersten in Deutschland fur die neue anti
phlogistische Lehre LAVOISIERS eintrat und 1791 ein besonderes Buch da
ruber verfa~te. 1796 wurde die Chemie als selbstandiges Fach in die philo
sophische Fakultat ubernommen. Nach dem Tod von Professor GEORG 
FRIEDR. HILDEBRANDT (1764-1816) teilen sich del' Professor 1. S. C. SCHWEIG
OER (1779 - 1857) und del' Privatdozent KARL G. CHR. BISCHOF (1792 -1870) 
in die chemischen V orlesungen. Ais beide dann bald wegberufen wurden, 
holte man 1821 den beruhmten Professor KARL FRIEDR. WILH. KASTNER 
(1783 - 1857) aus Bonn. Diesel' ahnte wohl nicht, da~ er in dem jungen 
Studenten LIEBIG, den er mit dem Versprechen, ihn endlich die chemische 
Analyse zu lehren, mit nach Erlangen lockte, das gro~te chemische Genie 
seiner Zeit VOl' sich hatte. Auch CHR. FR. SCHONBEIN studierte damals in 
Erlangen und wartete vergeblich auf Belehrung. Urn so mehr konnten 
sich die jungen Leute fur SCHELLINGS Vorlesungen uber Naturphilosophie 
begeistern. Nach KASTNERS Tode 1857 wurde durch seinen Nachfolger 
EUGEN Freiherrn GORUP VON BESANEZ (1817 -1878) ein zeitgema~es chemisches 
Laboratorium, die sogenannte «Gorup-Kapelle», eingerichtet und ein Labo
ratoriumsunterricht del' Studierenden eingefiihrt. 

An der wurttembergischen Universitat Tub ingen (gegr. 1477) bestand 
bereits seit dem Jahre 1753 ein chemisches Laboratorium, in dem zwei 
Bruder GMELIN, JOH. GEORG (t 1755) und PHIL. FRIEDRICH (t 1768) nachein-
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ander als medizinische Professoren tatig waren und auch aIle drei Jahre 
Ubungen abhielten. Von 1796 bis 1817 war KARL FRIEDR. KIELMAYER, vorher 
an der hohen Karlsschule in Stuttgart, Professor der Chemie und Botanik 
in Tiibingen. Das Laboratorium wurde jedoch von 1809 ab fiir anatomische 
Zwecke beniitzt, ohne daf6 bei den bedrangten Verhaltnissen der damaligen 
Zeit anderweitiger Ersatz hatte geschaffen werden konnen. Ais dann 1817 
CHRISTIAN GO'ITLOB GMELIN (1792 - 1860) die Professur erhalten hatte, wurde 
in den wenig geeigneten Raumen der Schloi6kiiche ein Universitats-Labora
torium eingerichtet. GMELIN erklarte sich im Gegensatz zu seinem Vorganger 
mit dieser unzulanglichen ~Ia16regel einverstanden, da er selbst als Tiibinger 
Apothekerssohn ein gut eingerichtetes Laboratorium im eigenen Hause zur 
Verfiigung hatte. Erst 1846 kam der lange beantragte und geplante Labora
toriumsbau zur Ausfiihrung, und von jener Zeit an kann wohl auch nur von 
einem chemischen Laboratoriumsunterricht in Tiibingen die Rede sein. 

Die Universitat He ide I be r gist zwar die alteste deutsche Hochschule 
(gegr. 1386), doch war sie, als sie 1803 mit den rechtsrheinischen Resten des 
kurpfalzischen Staates der bald darauf zum Groi6herzogtum erhobenen Mark
grafschaft Baden zugeteilt wurde, fast ganz erloschen und mui6te voIlig neu 
begriindet werden. Einer der hervorragendsten Vertreter der durch so viele 
tlichtige .Manner ausgezeichneten Familie GMELIN, deren Stammvater JOHANN 
GEORG d. a. (1674-1728) sich im Anfange des 18. Jahrhunderts in Tiibingen 
als Apotheker niedergelassen hatte, LEOPOLD GMELIN (1788 - 1853), Sohn des 
Gottinger Professors JOHANN FRIEDRICH GMELIN, wurde 1817 als Professor der 
Medizin zugleich Vertreter der Chemie. Durch das von ihm (1817 -1819) 
herausgegebene «Ha'l1db1tch del' theoretischen Chemie», dessen aui6erordentlich er
weiterter anorganischer Teil jetzt wieder neu bearbeitet wird, ist sein Name 
in unserer Wissenschaft unsterblich geworden. GMELIN hat zwar keinen 
chemischen Laboratoriumsunterricht ausgeiibt, doch mui6 er eine besondere 
Gabe gehabt haben, tiichtigte Chemiker friihzeitig als solche zu erkennen. 
Er hat z. B. den jungen .Mediziner FRIEDRICH WOHLER 1823 veranlai6t, zur 
weiteren chemise hen Ausbildung zu BERZELIUS nach Stockholm zu gehen und 
1844 den Englander A. W. WILLIAMSON zu LIEBIG nach Giei6en geschickt. 
Mit GMELINS Nachfolger ROBERT BUNSEN wurde dann 1852 die Chemie auch 
hier selbstandig; sie ging ihrer Glanzzeit entgegen. In dem 1855 eroffneten 
chemise hen Laboratorium konnte BUNSEN auch seine erfolgreiche praktische 
Lehrtatigkeit ausiiben. 

An der bis 1805 unter osterreichischer Oberhoheit stehenden Universitat 
Freiburg im Breisgau (gegr. 1454) hatte FRANZ IGNAZ MENZINGER (1745 -1830) 
ein halbes Jahrhundert hindurch (1776 -1826) den Lehrstuhl fiir Pharma
kologie, Chemie und Botanik inne. Urn 1780 war auch ein chemisches 
Laboratorium eingerichtet worden, das dann 1820 bedeutend erweitert wurde. 
In der letzten Zeit von ~fENZINGERS Wirken waren dann noch die jiingeren 
Dozenten FRANZ v. ITTNER (1787 -1823) und KARL FROMHERZ (1797 -1854) 
als Chemiker tatig. Letzterer hielt aui6er seinen V orlesungen von 1824 ab 
auch zweimal wochentlich eine praktische Anleitung zu pharmazeutisch
chemischen Arbeiten (von 1838 ab taglich aui6er ~onnabend). 1828 wurde 
FROMHERZ zum ordentlichen Professor der Chemie und 1836 auch der Minera-
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logie emannt. Ais Chemiker wurde, abel' auch del' medizinischen Fakultat 
angehorend, 1854 LAMBERT FreiheIT v. BAllO (1818 -1899) sein :Kachfolger, 
dessen spaterer Assistent ADOLF CLAliS (1838 - 1900) dann 1868 in del' philo
sophischen Fakultat einen zweiten Lehrstuhl fur Chemie erhielt. 

Wenn wir das Ergebnis diesel' Untersuchung zusammenfassen. so mussen 
wir sagen, da~ auch schon, ehe LIEBIG seine Lehrtatigkeit in Gieiben 1824 
begann, an einzelnen deutschen Universitiiten praktischer Lahoratoriums
unterricht erteilt wurde. Das war del' Fall in Got tin g e n (STROMEYER) 
von 1806 ab, in Lan d shu t (FucHs) yon 1807 (?) ab, in J e n a (DiiREREINER) 
von 1811 ab und in B res I a u (FISCHER) von 1820 abo 
- Ais wirklich heachtenswert durften besonders Got tin g e n und J e n a 
in Betracht kommen, wo STROMEYER und DiiBEREINER wirkten. Ware del' junge 
LIEBIG 1820 statt nach Bonn nach einer diesel' heiden Universitiiten ge
gangen, so hiitte er nicht. wie hei KAST~ER, jahrelang vergeblich auf die 
Unterweisung in del' Analyse zu warten brauchen, und er hiitte nicht in 
seinen Lebenserinnerungen spateI' geschrieben: « Chemische Laboratorien, 
in welch en Untel'richt in del' Analyse erteilt wurde, bestanden damals 
nirgendwo; was man so nannte, waren eher Kuchen, angefullt mit allerlei 
Of en und Geraten zur AusfUhrung metallurgischer odeI' pharmazeutischel' 
Prozesse. Niemand verstand die Analyse zu lehren». - Abel' oh diesel' 
hypothetische gerade Weg seiner chemise hen Ausbildung aus ihm spiiter 
den bahnbrechenden Reformator des chemischen Unterrichts hatte werden 
lassen, mug dahin gestellt bleihen. 

Wenn also LIEBIG nicht, wie el' seJbst glaubte, den Laboratoriumsunter
richt als erster in Deutschland begonnen hal, so war er doch derjenige, 
del' durch seine eigene flammende Begeisterung Schuler aus aller Welt an
lockte und die erste gro~e chemische Schule in Deutschland grundete. Hier 
gilt besonders, dag es weniger darauf ankommt, was auf dem Papiere del' 
Vorlesungsverzeichnisse steht, als - um mit KL~O FISCHER zu reden -
was auf dem Katheder steht. Auch VOl' ~lARTI~ LUTHER waren schon ver
einzelte deutsche Ubersetzungen del' Bibel erschienen. Trotzdem odeI' 
vielleicht gerade deshalh, weil diese unzuliinglich waren, wird LUTHER mit 
Recht als Schopfer del' deutschen Bibe! angesehen. 

So wird auch JUSTUS LIEBIG, obwohl schon VOl' ihm auf' einzelnen deut
schen Universitaten chemischer Laboratoriumsunterricht erteilt wurde, als 
del' eigentliche Begrunder des praktischen chemischen Hochschulunterrichts 
in Deutschland gelten mussen. 

Ben u t z teL it era t u r. 
JeSTUS V. LIEBIG: [}be)' das Studiurn del' Naturwis8enschaften und uber den Zusfand 

del' Chernie in PI'eul3en. Annalen d. Chemie ;)4 (1840), 97 u. 35.'5. JUSTl'S v. LIEBIG: Eigen
handi.qe autobiographische AUfzeichnunqen. Veriiffentlicht von A. W. v. HOFMANN, Bel'ichte d. 
d. chern. Ges. 2:3 (1890), 822. - JACOB VOLHARD: Justus 11. Liebi.q. Zwei Bde. (Leipzig 1909). -
FRIEDRICH WOHLER: Jugenderinnerungen cines Chernikers. Rerichte d. d. ch('m. Ges. 8 (1875), 
838. - FERD. HENRICH: AU8 Erlangens chernischn' Vergangenheit. Vortrag i. d. Erlanger 
ehem. Geoellsch., 1906. - FERD. HENRICH: ZitI' Ge.,ch,:chte des chernischen Unterrichts in 
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Aulbcrdem waren mehrer!' Chemie-Ordinarien so liebenswurdig, mir auf meinc Bitte 
hin iiber die Geschichte und Vorgeschichtc der von ihnen geleiteten Unterrichts-Laboratorien 
nahere Auskunft zu gl'ben. Es sind dies die Herren Prof. Dr. O. DIELS in Kiel, Prof. 
Dr. DIMROTH in Wiirzburg, Prof. Dr. MEERWEIN in Konigsberg, Prof. Dr. MEISENHEIMER in 
'fiibingen, Geheimrat Prof. Dr. VORLX"DER in Halle a. d. S., Wirkl. Staatsrat Prof. Dr. WALDEN 
in Rostock und Prof. Dr. WIELAND in Freihurg. Es sei mir gestattet, fiir die teilweise sehr 
ausfiihrlichen Nachrichten, die yielleicht gelegentlich noeh weiter verwendet werden kiinnten, 
aueh an dieser Stellp nochmals meinen h(,fZiichsten Dank auszusprechen. 



Goethes Briefwechsel mit W ackenroder. 
Von 

KURT BRAUER. 

Fiir jeden Fachgenossen, def sich mit der Geschichte del' Chemie 
bcfa{.~t, ist es besondel's reizvoll, den Beziehungen GOETHES zu diesel' Wissen
schaft nachzugehen. So bekannt seine Besprechungen und Bride mit 
DOEBEREINER sind, so wenig hat man bisher in der Literatur iiber seine 
Beziehungen zu dem anderen Professor del' Chemie in Jena, HEINRICH 
W ACKENRODER, gehort. Ich selbst habe bereits vor zwei Jahren dariiber 
an anderer Stelle 1) zwal' berichtet, jedoch konnte infolge des Raumes, der 
mil' in der Zeitschrift fiir angewandte Chemie zur Verfiigung stand, nur 
ein Teil des interessanten Schriftwechsels abgedruckt werden. Vollstandig 
wurden damals nur die Bride GOETHES selbst wiedergegeben, wahrend von 
den Briden W ACKENRODERS einige iiberhaupt nicht und andere wieder 
nul' zum Teil gebracht werden konnten. Gerade aber fiir den Stand der 
Chemie zur damaligen Zeit sind auch diese bisher nirgends veroff"entlichten 
elf Bride W ACKENRODERS von grogem Interesse. Hat doch EDMUND O. VON 
LIPPMANN 2) selbst erst kiirzlich in einer Besprechung von Gl7TBJERS 3) Rektorats
rede iiber "Goethe, GrojJherzog Car'l August und die Chemie in .lena» ausgefiihrt, 
dag man in einer Zeit, «die von einem del' hamichsten menschlichen Laster 
erfiillt ist, dem Undanke, mit Ehrfurcht auf die Leistungen del' Vergangen
heit und ihrer Trager zuriickblicken mtige». 

GOETHE selbst bringt in seinen Tagebuchern libel' W ACKENRODER mehr
fach Notizen, die ich bereits verofI"entlicht habe, und die besonders auch 
Rechenschaft iiber verschiedene Besuche W ACKENRODERS bei GOETHE geben. 

HEINRICH WACKENRODER ist nicht nur durch die nach ihm benannte 
WAcKENRoDER'sche «Fliissigkeit» in weiten Kreisen bekannt geworden, sondern 
auch durch seine Arbeiten iiber «Lipochrome», die schon in seiner Disser
tation vom Jahre 1826 (Gottingen) behandelt wurden; gerade die jiingste 
Zeit wertet ihn wieder hoch als Entdeckel' des Carotins, des ersten typischen 
Lipochl'oms, welches zuel'st in der Mohrenwurzel gefunden wurde.»4) 

Bemerkt sei ferner noch, dag del' Chemiker W ACKENRODER anscheinend 

') Zeitschrift fur angewandte Chemie 1924, Nr. 14, S. 185 lind Zcitschrift fUr medi-
zinische Chemie 1925, Nr. 2, S. 9. 

2) Chemiker-Ztg. 50 (1926), Nr. 78, S. 596. 
3) Verlag G. FISCHER, lena 1926. 
4) V gl. z. B. GRi'i\', Analyse der Fdte und Wachse, Berlin 1925, S. 62. 
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nieht verwandt gewesen ist mit dem Romantiker WACKENRODER, von dem 
Prof. STRICH in JIiinehen kUfzlieh eine interessante Sehilderung in einer 
Tageszeitung hraehte. Aueh FRIEDlUCHVO"lDEHLEYEN hat ein Hueh uber« Werke 
und Briefe» von WILHELM HEINlUCIl 'VACKENRODER, dem Romantiker, heraus
gegeben. l\aeh Auskunft des Goetheforschers Prof. Dr. PNIOWER und def; 
Prof. VON DER LEYEN stammt der RornantikerWACKENRODER 1) aus einer Berliner 
Beamtenfamilie und i8t 8ehr jung und unH'rheiratet gestorben. Aueh nach 
den mif von den genannten J lelTen erteilten Auskunften seheint eine 
Verwandtsehaft mit dem Chemiker W ACKENRODEH nieht bestimmt. 2) 

Bezuglieh del' Einzelheiten des Lel)('nslaufes HEINRICH 'VACKENHODERS 
sei auf meine ben'its erwahnte Vertiffentliehung verwiesen und daraus nUl' 
hervorgehoben, da!b er am 8. Marz 1798 zu Burgdorf bei Hannover gehoren 
und mit LmsE LUDEN, einer Toehter des bekannten Goethefreundes und 
Gesehiehtsforsehers Geh.-Rat LUDEN, verheiratet war. Naeh kurzer 'l'iitig
keit als Privatdozent in GiHtingen wurde er 1828 als Professor naeh Jena 
berufen und begriindete dort das heute noeh bestehende pharmazeutisehe 
Institut. Die Zweeke und Ziele dies{'s Instituts, die W ACKENRODER in einer 
eingehenden Sehrift veroffentlieht hat, habe ieh an anderer Stelle sehon 
wiedergegeben. Auf6erdem hat WACKENRODER noeh mehrfaeh Bpriehte iiber 
die Tiitigkeit des lnstituts verOffentlicht, die meist in den Annalen del' 
Chemie verMfentlicht sind. 3) 

Sehon im Jahre 1840 konnte er mitteilen, dag er 14C Herren dort 
ausgebildet habt" was fur die damalige Zeit eine ganz stattliehe Zahl 
bedeute1. Fur die darnaligen Geldverhaltnisse ist es noeh wissenswert, 
aus den Bedingungen fur die Aufnahme in das lnstitut zu erfahren, dag 
das Gesarnthonorar fLir ein halbes Jahl' 1:3 Louisd'ors betrug, abel' fur 
Bediirftige Errnagigungen zugestanden wurden. Zugrunde gelegt wurde im 
Unterrieht die damals schon von W ACKENRODER herausgegebene Anleitung zur 
chemischen Analyse, Jena 1836, und seine Chemis('hen Tabellen zur Analyse del' 
unorganischen und organischen Verbindungen, 4. und S. Auflage, Jena, 1837 
und 1841. 

Hervorgehohen miige nul' an diesel' Stelle aus den Beriehten werden, 
was W ACKENRODER liher seinen Lehrl'r STROMEYER sagt: 

« Dieses System del' Benutzung eines zum Unterrieht dienenden 
Laboratoriums ist eine ununtel'lJroehene Fortsetzung des Lehrsystems 
rneines unveq~elbliehen Lehrers und Fl'eundes STROMEYER, welcher, 
soweit hekannt ist, zuerst in Deutschland eine vollstiindige umfassende 
Anweisung zu analytisch praktisehen Arheiten erteilte.» 
Hierdureh werden ii brigens die },ngaben TIENRICHS 4) bestiitigt, naeh 

welehen def lInterricht del' damaligt'll Zeit gar nieht so abfiillig zu beur-

,) Vgl. GEOHG BHAI\DES, Goethe .. 6. Aufiage, ERICH Rms-Verlag, Berlin 1922. 
2) Herrn Prof. STRICIL l\Jiinchen, Prof. YON DER LEYE",-Kiiln und Prof. PNIOWEH, Berlin, 

sei auch an dieser Stelle fiir ihrc fr('undlichen Auskilnfte gedankt. 
J) Vgl. auch Brandes-Archiv, Bd. :33, Heft 2: Archiv der Pharmazie 1838; ferner da

selLst Band 21. Heft 2 (Februar 18:\7). Bd. II. Hd. 2:t Rd. 2.'i lISW.: Annalen der Pharmazif'. 
Bd. 9. Heft 1 usw. 

4) Chcm.-Ztg., 'ir. 82. S .. 38b (192:3). 
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teilen ist. und gerade STROMEYER (It. Angaben ED. O. Y. LIPPMANNS 1) auch 
von BeNSE:\,. der sein Schuler war. aIR ein ~uter Lehrer bezeichnet wurde. 

Auch mit LIEBIG, mit dem er zusammen dessen Annalen herausgab, 
war 'VACKE:\,RODER bef'reundet. LIEBIG war der Tauf'pate seines Sohnes, des 
spateren Chemikers BERNHAHD W ACKENRODER, meines Vorgangers in der Leitung 
des hiesigen Laboratoriullls. der I)('kanntlich aueh auf' dem Gebiete del" 
Zuckerchemie wiederholt durch Arbeiten hervor'getreten ist. 

Von den Honstigpn Arheiten WACKENHODERS mo~en hier noch seine 
historischen Skizzen der Alchemie, Hannover 18:39, erwahnt werden, und da/.~ 
er als erster Untersuchun~en iiber das Bier verMfpntlicht hat: «De cere
visiae vern mixtione et indole chemica», .lena 18.50.2) 

Anlalblich des 2.5 jahrigen Bestehens des von WACKENRODER errichteten 
pharmazeutischen Instituts, welches also bald das 100 jahrige Bestehen 
feiern kann, wurde cine Festschrift von seinem Assistenten verf'agt, in 
welcher auch die Ehrungen, die W ACKENRODER anlaf~lich dieser Feier erhielt, 
erwahnt wurden. Aus dieser Festschrift sci nur die Rede W ACKENRODERS 
sclbst, in welcher er auch libel" seine Beziehungen zu GOETHE spricht, aus
f'uhrlich hier wiedergegel)(,n, dip ieh in meiner erRiI'n Ver(jffentlichun~ nul' 
kurz streifen konntt'. 

«Als ich zu Anfang ;\ovcmher 1828 von del" mil" immcr teuren 
Georgia-Augusta Abschied nahm, um dem Rufe nach .lena zu fol~cn, 
da wurdc mir das Hcrz schwer und die Brust heklommen. Solltc ich 
doch eintrcten in eincn Kreis gclehrter, berlihmter und ausgezeichneter 
"lanner. Wie sollte ich mich wert machcn und wLirdig ihnen mich 
anzureihen ( - ,,",och erinnere ich ll1ich des ersten :\Ioll1entes, wo ll1ich 
mit freundlichen und ermutigenden Wortf'n unser hochgcachteter und 
verehrte}" Kollew' IloFFMANi\ (Geh. Kirchrnrat und Prof<,ssOJ\ damals 
Prol"f,ktOl") in den neuen Kn'is einfiihrte und in das neue Lehralllt 
einsetzte. Dit' Ennunterung. dit' :\achsicht .. <las Wohlwollrn df'r lihrigell 
Kolle~en hat mich getragt'n und gefiirdert WI" und fLir. ~[aneh(' diesel" 
lieben, teilren Kollcgen sind scitdem ins Gmh grsunkcn, unter ihnpn 
ciner (der lIistorikel" LUDE~), clem ich nOf'h durch innigcre Banden 
verknLipft wurde, als die der Freundschaft und Kollegialitat. Ihr Gedacht
nis wenle ieh bewahren his ans Ende der Tage. - Aueh in Weimar 
fand ich das W ohlwollen. das ich erst verdirnen sollte, ·mannigfach. 
'\fit schiiner Erinnrrung Hteht mir GOETHE vor der Serle, als e1" einst 
(an Heincm wohllwkanntel1 Sehreihtiseht' Hitzend) in liebenswLirdiW'1" 
abt~r entsehicdener 'Veis(' lIlich zll}"echtwit's. eint' Eich" sei in einelTl 
Ta~e nieht erwachsen.» 

Allch der Verleger des Archin; der Pharmazic iiberreichte eine Gedenk
tafel, wie es in dem Festbericht heif~t, ausgefuhrt yon den Hofbuchdruckt~rn 
Gebriider JANEKE in HannoYl'J". mit folgender Inschrift: 

1) Ebenda. S. 856. 
2) Vgl. 1. Kii~IG, Vhemie del' lIIellschlichen Nahrungs· und GelluLimitiel, Berlin 19(::i, 

1. Band. S. 1117. 
LippmaullwFcstFlchrift. 11 
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« Zum 25 jahrigen Bestehen des pharmazeutischen Institutes zu 
Jena bringen dem verehrten Direktor desselben, Herm Dr. H. W ACKEN
RODER, Grofbherzogl. Sachs. Hofrat, ordentlichem Professor der Chemie 
an der Universitat Jena, Ritter etc. etc., ihren Gliickwunsch der Hof
buchdruckerei Gebr. JANEKE, Drucker des Archivs der Pharmazie seit 
dem Jahre 1839. Hannover, den 12. November 1853.» 

Erwahnt mo~e noch im Zusammenhange damit werden, dafb GOETHE 
als V orsitzender der Mineralo~ischen Gesellschaft HEINRICH W ACKENRODER 
zum Ehrenmitglied emannte. Das Diplom hieruher fand sich noch in 
seinem Nachlafb vor. 

Nachstehend folgt nun der gesamte Schriftwechsel zwischen GOETHE 
und W ACKENRODER, soweit er iiberhaupt noch vorhanden ist bzw. in meinem 
Institut zunachst und dann im GOETHE-Archiv 1) sich vorfand, indem an diesel' 
Stelle nun samtliche Briefe wortlich wiedergegeben werden. 

Hochwohlgeborner, Insonders hochzuverehrender Herr Geheimer Rath! 

Ew: Excellenz wollen gewogentlichst mir erlauben, Hochdenselben 
hiermit zwey so eben fertig gewordene Tabellen zu iiberreichen. Ich wage 
zu hoffen, dafb Ew: Excellenz meiner Bemiihung, sammtliche binare Ver
bindungen der einfachen Korper, als welche die Basis un serer chemischen 
Kenntnisse ausmachen, in einer kurzen, dem Standpuncte der Wissenschaft 
angemessenen Ubersicht zusammenzufassen, einigen Beyfall schenken werden, 
da Ew: Excellenz stets auch den chemischen Forschungen Ihr Interesse 
geschenkt haben. 

Da meine personliche Aufwartung Ew: Excellenz gerade jetzt hatte 
ungelegen seyn konnen, so glaubte ich nur schriftlich die Verehrung wieder
holt ausdriicken zu diirf'en. mit welcher ich nie aufhoren werde zu verharren 

~w: Excellenz gehorsamster Diener 
Prof. Dr. Wackenroder. 

Jena, Sonntag, d. :W . .Tuny. 

Ew: W ohlgehoren, 
nehme mir die Freyheit urn einige chemische Gefalligkeiten zu ersuchen, 
die in beykommender kleiner Schachtel hefindlichen, sehr kleinen Miueral
stiickchen bitte geneigt zu untersuchen und deren Gehalt zu erforschen. 
Mit dem Buchstaben A. sind Hornsteinkrystalle hezeichnet, mit dem Buch
stab en b. ist die Gangart auf welcher sie ansitzen, oder vielleicht richtiger 
"'11 sagen: aus welcher sie sich durch freye Gestaltung entwickelten. 

Die Hauptsache ware wieviel Kalk beide Musterstiickchen enthielten? he
souders aber das Krystallisirte. Leider darf ich nicht wagen der sehr schon en 
Stufe mehr ahzunehmen, da ihr durch brechen oder schlagen sehr grof~er 
Schade geschehen konnte. 

Mein zweyter Wunsch hezieht sich auf's Pflanzenreich. Es ware mir 
niimlich sehr interessant zu erfahren: ob die Blasen der Colutea arbo-

._-

') Herrn Prof. Dr. J. WAHLE yom Gocthe-Schillcr-Archiy in Weimar sci an dieser Stelle
l"iir seine liebenswiirdigl' Unterstiitzung ycrhindlich~t gcdankt. 
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rescens, welche wie bekannt nach der Befruchtung sich aufblahen, ob Sle 
mit irgend einem besonderen und entschiedenen Gase angefullt seien? 
Bisherige Untersuchende wollen nur atmosphiirische Luft darin gefunden 
haben; dieses will aber mit meinen sonstigen Ueberzeugungen nicht zu
sammentreffen. Sollten Ew: Wohlgeb. es auch nicht anders £lnden, so 
mui~ ich mich wohl zufrieden geben. Fur den Zweck einer solchen gefalligen 
Untersuchung liegt ein Blattchen an H. Hofgiirtner Baumann bey, welcher 
auch schon mundlich von mir deshalb angegangen worden. 

Hochach tu ngsvoll 
J W v Goethe (eigenhiindig). 

Weimar den 17. Ju1. 1830. 

Der Brief und das Datum von der Hand des Schreibcrs JOHN. 

Das Bliittchen an BAUMANN, ein Billet vom selben Tage, ist gedruckt 
(nach dem Konzept) in der Weim. Ausg. der Briefe 47, 148. BAUMANN wird 
darin ersucht, an W ACKENRODER so viel aufgeschwollene Blasen der Colutea 
arborescens abzugeben, als zu einem chemischen Versuch nOtig sein mochten. 

Hochwohlgeborner Herr, 
Insonders hochzuverehrender Herr Geheime Rath! 

Die von Euer Excellenz mir aufgetragenen chemischen Untersuchungen 
werde ich ehestens unternehmen und hege die Hoffnung, da~ die Resultate 
den Anforderungen der Wissenschaft genugen werden. So sehr mich nun 
auch diese Untersuchungen selbst reizen und so sehr ich wunsche, mich 
bey Euer Excellenz schnell des ehrenvollen Auftrages zu entledigen, so er
laube ich mir doch, urn einige Zeit fur die Ausfuhrung derselben zu bitten. 
Da ich niimlich wochentlich ein und zwanzig Stunden Vorlesungen zu halten 
habe, welche auL~erdem noch mehr und weniger Vorarbeiten erfordern und 
da die mir ubrig bleibende Zeit gerade jetzt zu einer versprochenen Arbeit 
verwendet wird, welche sich ihrer Beendigung niihert: so wiire es moglich, 
da~ einige Tage mehr, als ich wunsche, daruber verstrichen, ehe ich die 
Ehre haben konnte, Euer.)Excellenz die Resultate meiner Analysen mitzu
theilen. Sollte dieses der Fall seyn, so bitte ich gehorsamst, dieses Zogern 
keiner Lauigkeit von mir beyzumessen. 

Vor nicht langer Zeit habe ich eine Untersuchung iiber die Luft in 
den Schoten der Colutea arborescens gelesen. Ich kann aber diese Ab
handlung durchaus nicht auffinden, noch derselben mich genau erinnern. 

Uber den Hornstein erlaube ich mir die Bemerkung, da~ dieses Mineral 
nicht homogen ist. Eine iiui~ere Rindc umschliei~t den Hornstein. Jene 
hat ganz das Ansehcn von Chalcedon; dieser hingegen enthiilt kleine 
Drusenriiume, welche mit Quarz ausgekleidet sind, so wie auch kleine Krystalle, 
die sich nicht verschieden von denen zcigen, mit welchen das zweite 
Stuckchen Hornstein reichlich besetzt ist. So viel die mikroskopische Klein
heit der Krystalle erkennen liigt, zeigen sic sich als rechtwinklige, vierseitige 
Prismen mit vierfliichiger Zuspitzung. 1st dieses wirklich so, so ware, soviel 
ich weig, dieses das erste :\lal, dai.~ man den Hornstein eigenthiimlich krystallisirt 

11* 
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aufgefunden hiittt': dellll "int, Gestaltun~ rIt's Kieselfossils naeh andere 11 

Krystallen kann meiner }Jeinung naeh hier nieht voI'ausgesetzt werden. 
indem sieh die vierseitigen PI'ismrn aueh im Illllern des Hornsteimi aus 
gesolldert zeigen. lndessen winl <die ehemischc Analyse das ~iillPrc ergeben. 
Es scheint mir. als konne die chemische Untersuchung des derben Horn
steins hine gute Vergleichung desselbell Illit clem krystallisirten Stlicke 
geben, cla jpnes zu vipi Chalc('don cllthiilt. Vielleicht liifM sich noch ein 
kleincs und homogel1es SWck dcsseUwn '"on del" grogern Stufe ahsondern. 
wenn es sich zur Erlan~llng eilll's gut en Hesultates als Ilothwendi~ heraus
stdlen miichte. 

",fit vollkollllllel1stcll Respect hal)\' ieh die Ehl'e Zll verharrell 

Euer Exepllel1z unterthiiniger Dien('t" 
1-1. \'faekenrodel", Prof. 

Jena, d. 20 . .luI. 18:~(' 

HochwohlgeborIlI'r Herr. Ilochzllverehrendl'r Herr Geheime Rath ~ 

In voriger Wochc habe ich das Gas in d('1l Sehoten der Colutea ar
borescens untersucht. und ich erlaulw mil' nUll. das Resultat Illeiller Unter
suchungen mitzutheilpl1. llIul.~ jedoch IWlllerkcn, daR ullgeachtct de .. tiiglieh 
angestellten Versuche, welche zusamtlwngel10mmen liber fllnfzig an der Zahl 
sind, doch noeh einige Fragl'n ullheantwortl't haben hieiben mlissen, in
dem es jetzt unserm Strauelw an Schote11 fehlt. Ich wenle mich be
milhen, zu seiner Zeit die noeh fehl('ndpn 'versuelw naehzuholen und dann 
Ew: Excellenz darliber Iwl'ichtl'll. 

Die Resllltatt' dl'r ,"orgel1ol11l11el1l'n Ul1t('t"sllchlll1gl'n fassp ieh untl'!" dell 
folgenden NllnIl1Wl'n ZUSaIllI1WI1. 

1. Die LlIft in den 8ehotl'n del" Colutt'a arlloreseens hesteht aus Sauer
Atofl'gas, Stiekf!;as und Kohlensiilll"(' utld ist nUl" wel1if!; von der atmosphiirischen 
Luft in den quantitatiwl1 Vl'rhiiltnissen ihr('r Bestandtheile verschil'den. Dieses 
scheint schon daraus sirh zu t'rkliiren, dai.~ daR Zdlgewebe der Sehoten den 
Durchgang der atl1losphiirisehen Luft nieht yprhindern wird und dafb sehl" 
viele Schoten an ihrer Spitze eine kleinl' Offnung halwl1, aus welcher das 
Gas bey einpm sanften DruckI' mIter Wasser in kleinen Bliischen entweieht. 

2. 'Das Gas in den Sehotl'n enthiilt in 10C Volul11t'l1 
a) 20.:38 Vol. Sauerstoffgas .. wl'nn die Sehott'n des .\JorgelHi urn 7 Uhr ge

pfhiekt worden sind: hingegl'l1 
II) 19.~4 Y 01. dessellH'n Gases. welln £IiI' Schoten Naehlllittags Ulll 4 Uhr. 

naehdem sit' den Tag iilwr (kn Sonnenstrahlen ausgeRetzt gewt'Ren sind. 
von clem Strauelw gpnomllwn werden. 

Eine gleie1w'itige Untp!"suehung del" atmosphiirisehel1 Luft gab aIH 
",litteln'sultat yon 7 Versuchen 21.34 Vol. Sauerstoffgas in 10C Vol. derselben. 

3. Das kohiensauf(' Ga~ betriigt in den Sehoten vom 'Morgen 4.97 Proc .. 
vom ~aehmittage 5.27 Proe. dt'111 Vol. nacho Die Kohlensiiure der atmo
sphiirise1wn Luft. auf' gleiclw Weise hestillll11t, hetrug 1.89 Proc. Wird diese 
Bestillllllung der Kohlt'nsiiure in clem Gase einstweilcn richtig angesehen, 
oi>glPich sit, nicht das 'littt']n'Rultat l1lehrefer Vefsuehl' iRL so enthiilt daH, 



Gas in den 8chot('11 \ o III \ 10J'g'e 11 faiSt IIIHI so \id 8allt'rstoffgas Jllehl', als 
das Gas VOIll :\achlllittage Kohlt'nsiiu re l1l('hl' l'nthiiIt:. denn D.27 - 4.97 = 
C.;)(i. Nun alwr ist 19.:3-± lind c.:{ = 19.6-+. was von 2(.:)8 lun 0.7-+ abweicht. 

Es ist mir wahrsch('inlieh. daj.~ pine lmiinderung des SauerstoH'gases 
in den Schoten in KohknsiiulT wiihrend des Tages unter Eil1fluj.~ des 
Sonnenliehtes und del' W iirnlf' stattfillde. Sollte man hierlwv nieht auf eine 
V eJ'gIeiehung mit del1l\ thmullgspI'O('('sse gel'lihrt werden'!' Allf jedl'n Fall 
ist alwJ' die Ln1('rslIchlll1g st'hr delieal, lind nicht anden.;. als naeh nwhreren 
liIlV'rsllehlll1gt'l1 lIliicht(' ieh mich mit G('\vil.~heil fiir ('ine lH'stimlllte :\leinung 
(' 11 tse lwi d ('.11. 

\ehll1ell wir indessell \orliiutig die \L('nge tin Kohlensiiure fiir die 
wahre. so el1thLilt das Cas in den 51'1101('11 

Salll-rstoH'gas 
KohlensiillJ'(' 
Stickgas 

VOIll :\Iorgt'll. 

20.;~g "01. 
-+.97 

74.6.5 

I(UO Vol. 

\0111 \achllliuage. 

19.:)-± VoL 
- ')7 
.).- , 

7.3.:39 

I (Hi( Vol. 

.\ tlIloi'iphiiriiSche r ,uft. 

21.:H Vol. 
1.89 

76.77 

I ro.cc Vol. 

I-linlllit iil)('rg,'I)(' ieh nllll Ew: ExePlkl1z elil' Hesultat(' llIeiner V('/,
suehe. so gU1 ieh diesdl)(,ll zu gd)(,11 illl Stan de bin. 1st allch noch\lanches 
damn ull\'ollstiindip; p;eblielH'n, ~o hot!'!' ieh doch dieses noch naehholcn 
Zll kOnn(~IL 11111 dadurch del' Fl'ap;(' ihrc \iillige Erlet/ip;lIng ZlI gelwll. Auch 
wiinschf' ieh dadllreh zu zeip;ell. wie sd11' llIich diesel' Cegellstalld del' Pflanzen
physioiogie in1!'l'essirt. lind 11111 wi!' sehr llIein Lnten'ss(' daran durch das 
Eu('T Excelknz p;esteig('rl win\' aueh abgesellPll dayoll. daf.~ ieh lllich mit 
einelll ehrell VOlil'1l ZlItrall!'n l)('s('h('llkt sehe. 

Gel1ehmip;t,u Eu!'r Exc('lleuz die t:dH'fioWlldllng (-iller klcill!'n ArlH'i1 nm 
IIIll". (it-l'el1 Veralliassung Iwkal1nt 1!('\\ordf'lI ist. 

\Iit WiilMI'I' V !,I'(-h I'll Ilg. wi!' mit ti('fst('111 Hesper1 \('rharre ich 

Ew: Ex('ellt'll/': gehorsalller Dielln 
II. Waek('llro(it-r . 

. !Pua. d. L \ lI~. 1 g:)( . 

Ilochzllyerehrender Ilnr GeheiIlle Hath ~ 

\ut' das llIir hochst nfrelllich(, Sehreibcll E,v: ExceU!'l1z (,J'widere ich 
sogleich, jedoeh wt'gen lH'schriinktel' ZeiL nul' mit ein paar \Vortcn, weIche 
Ifr. G!'h. L-Tf'r.Lud('1l die Gewogellht'it hal>en wird Ew: ~~xeellenz zuZtlstellell. 

Die el'wiihnte Umiiuderung des Sandsteins in eilll' ehalcedonartige 
\La85e is1 mil' fn'iiich nieht nach allell ihren Verhiiltnissel1 beka1111t; indessen 
w('if.~ ieh doch soyiel, dag tll'r Sandstein dllrch Feuereinwil'kunp; einc Vel'
p;lasung zeip;t in foiolchell Geg(,Il(IPn .. wo ohue Zweifel Vulkane thiitig waren. 
~~in solch('l' Sandstein ist derjenige. welcher in einzdnen :\[a;;sen an clem 
Dransbeq:!;1' b(,y Dransfcld ullw('it Ci)ttingell VorkOllllllt,. lind von wdchem 
ieh Ew: Ex('ellenz ein Ilandstiick ZlI iil)('rsehieken mil' die Freiheit nehml'. 
Der DrallHlwrg ist ('in schiin p;t,j'ornlter. ('in(' paraboliseh(' Lillie heschreibender 
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Basaltberg, welcher sich aus dem Muschelkalk erhebt. An demjenigen Ab
hange dieses Bf'rges, welcher mit dem nahe gelegenen Hohenhagen ein schones 
ThaI bildet und in welchem bunter Sandstein zu Tage steht, findet sich 
das erwahnte Gestein in der Form von Gerollen. Eigentliche Gerolle konnen 
es aber nicht seyn, wenigstens ist es deutlich genug, da:a die Sandkt)rner 
eine anfangende Schmelzung erlitten haben. Daher nennt der Hofrath Haus
mann in Gottingen dieses Gestein auch Qua r z f r i tt e. 1st die Quarzfritte 
rein von Eisenoxyd, so crscheint sie in diinnen Stiicken durchscheinend 
und sieht einer Schlackf' tauschend ahnlich. W er konnte anstehen, zu 
glauben, da:a die Quarzfrittc geschmolzener Sandstein ware? 

Der erwahnte zu TagI.' stehcnde Sandstein abf'r ist sehr locker, wenig
stens an einigen Stellen, und hier sieht man ihn auf einf' andere Weise 
fortwahrend eine Veranderung erleiden. Die Quarzkorner verbinden sich 
mit dem Eisenoxyd, welches sich aus dem Sandsteine oder sonst auf irgend 
eine Weise ausscheidet, auf's neue zu einem neuen Gestein, einem Eisen
sandstein, wovon ich gleichf'alls ein Handstiick beifiige. Dieser Eisensand
stein ist offenbar eine chemische V erbindun~ von Kieselerde oder Kieselsaure 
mit Eisenoxyd, die bald mehr.. bald weniger vollendet sich darstellt. Die 
Chemie hat uns bercits g{'lehrt, dalb die Kieselerde mit anderen Oxyden 
die Eigenschaf't gemein hat, mit Salzbasen, wie Eisenoxyd, Kalk Bittererde, 
Kali usw. auch durch bloibe Einwirkung von Wasser sich zu verbinden. 
Hier haben wir das kieselsaure Eisenoxyd. Der von Ew: Excellenz erwahnt!' 
verglasete oder f'ettquarzahnliche Ueberzug von Sandstein ist ohne Zweifel 
auch ein ki!'selsaur!'s Salz, dess!'n Basis eine andere, als Eisenoxyd ist. Es 
sollte mich in der That wundern, wenn das vom Bergrath Voigt bemerkt!' 
Fossil in unserer Gegend nicht kieselsaurer Kalk gewesen ware, entstanden 
aus lockerem Sandstf'in und unserm Muschelkalk 

Dem Wunsch!' Ew: Excellf'uz g!'ma:B werde ich auf' diesen Gegenstand 
meine Auf'merksamkeit richten. und es wird mich unendlich f'reuen, wenn 
ich meine Meinung dariib!'r aussprechen darf. Ehe ich zur Versammlung 
der Naturforscher nachHamburg reise, was ich noch hoffe thun zu konnen, 
werde ich auch hoffentlich ilOCh Zeit iibrig behalten, Ew: Excellenz mein!' 
Aufwartung machcn :zu ktinnf'n lind verharr!' mit vollkommenstem Respect 

J ena. d. 15. All g. 183(,. 

Ew: Excellenz gehorsamer Dien!'1' 
H. Wackenroder. 

Euer Excellenz 

habe ich dl!' Ehre .. ein so eben erhaltenes Werk des Herrn Hofrath Dr. Brandes 
zu Salzuflen im Namen des V!'rfassers zu iiberreichen. und halt!' mich zu 
Gnaden f'mpfohlen ais 

Jena, d. 6. September 183(. 

Eue,· Exrelleuz unterthaniger Diene,· 
H. Wachnroder. 
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Hochwohlgeborner Herr, Hochzuverehrender Herr Geheime Rath! 

Ew: Excellenz sage ich meinen unterthiinigen Dank fur die mil' ge
wogentlichst gestattete Erlaubnif~, so wohl das klein ere .\1ineralienkabinet zu 
meinen Vodesungen uber Mineralogie in diesem Sommersemester benutzen zu 
durfen, als auch die grog ere Mineraliensammlung mit meinen Zuhorern bf'
suchen und sie df'nse1bf'n in den nicht spItenen Fiillen zeigen zu diirfen, wo 
durch Anschauung grogerer Exemplare del' ~1ineralien und einer Reihenfolge 
von Fossilien dem Zuhorer da1'i Studium und dem Lehrer del' Unterricht in 
del' Mineralogie erleichtert winl. :Ylit weit grogerm Interesse werdf' ich dahel' 
auch einer Wissenschaft meinf' geringen Kriifte widmen, welche ungeachtet 
des Anziehenden, welches sic von jeher fiir mich gehabt hat, gleichwohl 
meiner personlichen VerhiiItnisse wegen nicht eher mit mehr Zeitaufwand 
von mil' bearbeitet werden konnte, als bis giinstige Umstiinde mich mehr 
auf' dieselbe anwiesen, und es soUte mich sehr frf'uen, wenn ich in einer 
innigern Verbindung mit del' Mineralogie auch mehr fur dicsdbe arbeiten 
konnte, als bis jetzt durch einige kleine Beitriige von mil' geschehen durftt· 
aus Riicksicht auf meine ubrigen Studien und VerhiiItnisse. 

Fur die gutige Zusendung del' Tremella Nostoc bin ich Ew: Excellenz 
sehr verpflichtet. Dieses mf'rkwiirdigf' ~aturproduct ist bereits von dem 
franzosischen Chemiker Braconnot chemisch untersucht worden. ;\1an weif~ 
aus den Untersuchungen desselben, dafb diese Pflanze wie die Schwiimme und 
iihnliche riithselhafte pflanzliche Organismen Stickstoff enthiiIt, auch Phosphor 
und dergleichen Stoffe, welchc man ehemals nur in thierischen Korpern ent
haIten glaubte. Diese Meinung hat dif' neuere Chemie abel' als vollig irrig 
fiir das gesammte Pflanzenreich dargelegt; dennoch aber miissen wir zugestehen, 
dag die niiheren Bestandtheile del' niederen Pflanzen vorzuglich nur denen 
del' thierischen Korper nahe stehen, wiihrend die niiheren Bestandtheile (ali; 
die eigentlichen Producte des Lebens) del' hoher stehenden Pflanzen sich 
doch meistens merklich von den animalischen Stoffen unterscheiden, gesetzt 
auch, dag dieselben Elementarstoffe in beiden vorhanden sind. Un sere 
Wissenschaft hat noch wenig Einlag in diese Werkstatt del' Natur edangt, 
wohin bis jetzt nul' physiologische Speculation reichen konnte. Mit grogtem 
Vergnugen werde ich die iiberschickte Tremella einer chemischen Unter
suchung unterwerfen, sobald sich Material zusammenfindet, das zur Ver
folgung einer bestimmten Idee auffordert; denn ohne diese mochte eine 
Wiederholung del' Braconnotschen Untersuchung nicht die Befriedigung ge':' 
wiihren, auf welche man vielleicht hoffen durfte, wenn del' Untel'suchung 
cine bestimmte Beziehung und Richtung gegeben worden. 

In del' Hoffnung, daf~ Ew: Excellenz auch schon lange Bekanntes ge
wogentlichst aufnehmen werden, wenn ich davon vermuthe, dag es Ew: 
Excellenz Aufmerksamkeit nicht unwerth sein mochte, erlaube ich mil' einige 
groge Krystalle des sauren chromsauren Kali, welche ich neulich von einem 
ehemaligen Zuhorer, den ich bey den beruhmten Fabriken des Herrn N athusius 
zu AIthaldensleben bei :'\lagdeburg placirt haLe., erhieIt. Dieses Salz wird 
zur Darstellung des schonen Chromgrunes und Chromgelbes benutzt und 
zeichnet sich durch die Schonheit seiner Farbe aus. Dasselbe enthiilt noch 
cinmaJ soviel Chromsaure, als das neutrale chromsaure Kali, welches gelh 
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gefarLt ist, und wird dahel' auch doppclt-chromsaures Kali genannt. Das 
Chromgriin ist das Oxyclul des ChrolJllllctalks und wird, so vie! mil' bekannt 
ist, in del' cnkaustischen .\Iakrei allpn iihrigcn griint'n Farben vorgezogen und 
nicht weniger in del' Olmalrt'{·i hoehgrsrhatzt und zu den feinern Lack
farben angewandt. Das Chromgclb ist chrolllsaures Bleioxyd, dessen ~atur 
nur die Anwendung dessplJH'n zu 01- und besonders Lackfarben gestattet . 
. luch von diesen heiden hin ieh so frey zwei Proben l)('izufiigen, weIcht· 
ieh gelegentlich dargpstcllt habe. Das kiinstlichl' Chromgelb hat dipselbt' Zu
sammensetzun~ wir daR Hothbh·ierz. Dip Versrhipdenhcit del' Farhe zwisehen 
heiden leiten wir, wit' gew(ihnlich in sole hen Fallen. von dem Aggregat
zustande dpr Korper ab, das Einzige, was nns, man tIlochte fast sagen bci 
der Dunkelheit dps Lichtes, iibrig hlcibt. DaR ehromsaure Quecksill)('J"oxydul 
ist ebenfalJs durch seine Farbe ausgezeichnct und besonders deswegen 
geschatzt, weil das Chromgriin mit Leichtigkeit daraus dargestellt werden 
kann. Dm es zur .\Ialefci verwendeu Zll k(innen, miigte es dem Lichte 
wiederste.ht~n, was abel' ebenso wenig bei dieser, wi" bri den mcisten Ver
bindungen des QtH'cksillwrs der Fall ist. Die reducirende Wirkung des 
Lichtes· illl j lI~en1('inen daucht mir das linerklarliehste in der Lehre vom 
Lichte, so wie tillS denn allch fn·ilich die ehemisehe Wirkung del' WiimH' 
ihrem Wesen naeh unlH'kannt ist. Eine Probe des chrolllsauren Queck
silberoxyduls erlauJH' j('h mir noeh aus IlH·iner chemischen Sammlung 
heizuf'ligen. 

Die Unwahrscheinlichkeit. Ew: Excellenz hinnen Kurzem auf'warten zu 
konnen, hat mich zu diesem Briefe vermocht, dessen schon allzu grol~e 
Lange ich nur noch dureh die Bemerkung ausdehnen mochte, dag die bey
kommenden Stiicke des Hallischcn Porphyrs, welche ich erst vor einigen 
Tagen srlbst auf dem Petcrsberge aufgenolllmen habe, zeigen, dag die leichte 
Zerstorharkeit des Fclscns, ~o wie auch die sonderbare Zerspaltung des Ge
mauers des alten KJostel"s aliI' delll Petersherg(' vornamlich von del" Um
wandlung des Feldspathes in Thonhydmt ahhangig ist. So treiht auch d('r 
~ehrannte Gyps <lurch Aufnahme von Wasser die dicksten ~Iauern in del' 
Stadt Liineburg auf' eine htiehst merkwlirdi~c W('is(' aus {'inander. 

}lit grM~tl'r Vert'hnll1g n'rharn' ieh 

J('na. d. :3C. April 1831. 

Ew: Excellenz gehorsamster 

I r. Wackcnroder. 

I<:w :\Vohl~cboren 

dallke zum schonsten fiir die mir mitgetheilten l\otizen lind fiir die Muster
Rtiicke del' Stearinsaure. Die aus diesel" }laterie gezogellen Lichter haben 
den Fehler, dag sic allzu hriichig sind; vielleicht liege sich durch irgend 
('in(' chemische Operation diesem Mangel ahhelf'en. 

[ch fiige cine Partie Tremella Nostoc hinzu; sie hat sich in diesen 
Tagen haufig, auf den Sandwegen meines Gartens, an schattigell Stellen, ge
fundell und es ist Ihnen wohl interessant dieses prohlelllatische Wesen, nach 
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Ihrer so genallell YOI'Hiehtigen ,\rt. 7:1I allal~'Hil'ell. damit man Heine Yerwandt
,.,chaft naher kelllwl1 lenH'. 

AllesGllte wiillHchend und an Ihl'!'II.\rbeiten allfrichtiglmThl'illwhlJlclld, 
cl'gelwIlst 

.I \\ \ COl,the !cigenhiindig) 

WeiJllar. d. 2:).\pr. Hr31. 

Chelll ischl' .\ nal\'s(' 
der Lllft aus den Srhot!'1l <i(']" Colui('a arboreseeni-i. 

Die Versuehe wurden zu ElHlP J ulis lmd zu \ nfang\ lIgusts illl Jahre 18;:3C 
und 18:) 1 angestdlt. Dip Tap;!' illl Jalm~ 18:)( wal,(,11 he}tere unll fast lIIl
lInterhroehen hl'il~(' Tage, ,vah]'eud die illl .Iahn'18:31 triilw, regnige und 
I1Ul" nnterbroc:hen heige TagI' warl'l1. ,\us dicsl'llI lntersehied(' del' Tagl~ 
in den h('idl'n Jahr('n Hchl'int allch dil'. obgll'ich sl'hr geringt'o .\bweichung 
in den Hesultatel1 dn Analys(' d('l' Luft aus d('n Schoten tier Coluil'a ar
horeseens abgekitet werden zu III iisscn. 

:\Iit Reriicksichtigung dn illl vorigt'n.Jahrc 11Iiigetlwi\t1'11 Rl'sultaie llIeiner 
L 11 tersuchung dieser Lufi lid4e sic:h ii 1)(']' dic :\Iischul1g dn Il'lztl'rn c1 wa 
Folgendes III it grober Wahrscheillliehkeit fesisil'lIcn. 

1. Dil' Luft in den Schotl'n dn Collltt-a ariJorescel1s I)('sitzt l'ill(' ,\Iisehllllg, 
wddw von tilT '\Ii~chung dn atlllospitiirisrhl'lI Luft nul' wenig ailwl'icht 
llnd aueh sdbst nach den Tagl'HZ('itcn und dC1l1 jed('slllaligen Zusiandl' dl'r 
.\tlllosphan' geringe .\Inv,'ichungell zeigt. 

2. till Jahre 1i~:)C l'llthielt die;.wllw illl \littel \'(JIl vielen \nsudwn, 
die illl Voltaischl'll L'~lIdi(lIlleter \'orgenOlllll1en wlIrden .. 

des Ylorgells 
Sauerstoffgas 20.:38 
III 1 CO V olulllC n d es Ga~es. 

:3. hll Jahre 18:31 dagcgell wurdpl1 111 It< 

Saucrstoffgas: 
Stickgas: 
Kohlensiiure: 

d I' S .\ lor g ens 
19.76 Vol. 
79.-+4 
C8C 

1 CC .C{ Vol. 

.leila. d. 27. Aug. 18:)1. 

dp.8 ~achlllittages 
19.:34 Yolulllell 

VOIUIlIt'1l dessdben gdulHkn. 

des ;\achmittags 
19.9-+ Vol. 
79.:33 
0.7:3 

lUC.CO Vol. 
Dr. H. Wackenroder, 

Professor 

Hoehzuverchrendcr llerr GeheilllC Hath ~ 

Ew: ExceJlenz iiLerreidll' ieh hierrnit eiuen kurzen Berieht iiber die 
vorgenollllllene chemische Zerlegung d('s Gases aus den Schoten der Colutca 
arLorescens, und hegl' dabei die I roffllung, dal.; dil~ gewonnenen Resultate 
~~w: Excdlenz zur Befricdigung gereiehen Jll(jgen. Bei dem lInverkennharcll 
Einfiusse, welChI'll das organisrhf' LdWIl auf die\lisehung del" Kiirper aus-
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iibt, - und eitH'n solehen Einflui.~ kann man nicht fiiglich ablaugnen in 
Ansehung der in den Pflanzen eingeschlossenen Luft - ist es nicht moglich 
gewesen, eine absolute Ubel'einstimmung del' Hesultate von verschiedenen 
Versuchen zu gewinnen. Del' Grhalt an Kohlrnsaure in del' Luft diesel' 
8choten ist indessen ziemlich gleiehformig gefunden worden, und dag dersellw 
groiber ausgdallen ist. als er sich bei del' Analyse del' atmospharischen Luft 
zu ergeben pflegt, war schon im voraus zu crwarten. Uebrigem; erhe11et auch 
aus den Vel'suchen. dag die Luft in den Schoten nur unbedeutrnde Vel'
anderungen durch das Leben der Pflanze so wohL als auch dureh atmospha
rische Einwirkung erleidr. und dieses Hrsultat daucht mir schon immer 
interessant genug, unci kann wohl dazu dienen, dai~ nicht unbegriindpir ~Iei
nungen tiber die Luft in diesen Schoten aufgestellt und geht'gt werdrn. 

In del' Hoffnung, Ew: Exeellenz nicht miiMallig zu werden, erlaube ieh 
mir noch (·inen Extraabdruck tiber das Irnperatorin, einen yon mil' \:'rst 
kiirzlieh neu aufgestelltt'll Pflanzrnstof[ beizufiigen. 

Da wir nicht dir Freude haben k(innen, Ew: Exeellenz am heutigen TagI' 
unsere innigsten und wannstell Gliiekwtinsehe personlich darzubringen, so 
bin ich unum mehr erfreuet, hiermit Ew: Exce\lenz meinen aufriehtigstell 
Gliiekwunsch aussprccht'll zu kiimH'n. 

Mit griii.~t('l" Vrrehrllllg verharn> ieh 

Weimar .. d. 28. Aug. 18:11. 

~~w: ExeeUenz ganz gehorsamer 

H. Waekt'nroder. 

Hoehzuyerehrender lien Geheime Hath! 

Auf ciner erst yor einigen Tagen \wendigten Ferienreise in rneine Hrimath 
habe ieh in Giittingen unter mehrr["en anderen Mineralien auch die beiden 
beifolgenden Stucke yon Strontianit und Galmei acquirirt, welche wohl an 
sich keinen groi~en Werth haben, von denen ieh aber dennoch hoffe, da~ sie 
Ew: Excellenz nicht ganz ohne Interesse seyn werden. Der Strontianit ist 
Hoch nicht lange yom HarzI' bekannt, und die Afterkrystalle des Galrneies 
diirften in der Heihe der metamorphosirten ",Jineralien eben nicht den letzten 
Platz einnehmen. Ew: Excdlenz genehmigen eH mir dahel" gewii.~, dai.~ ich 
mir dieselbell zu iibersehiekt'll edaube, und es wiird(' mir eine groge Freudc 
gewahrell, wenn ich durch solchc gering en Beweise meines bcstandigen An
denkens an Ew: Excellenz die illniW' Verehrung an den Tag legen konnte, 
welchI' ich gegenwartig Iwi ]lel"siinJicher Bekanntschaft noch urn Vieles mehr 
fiir Ew: Excellenz llege. und mit welcher ieh stets verharre als 

.leila. d. :24. Oktolwl" 1831. 

Ew. Excellf'llz gehorsamster 

H. \V ackenroder. 
Professor . 
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Hoehwohlgehornf'r Hf'IT, Hoehzl1verehrrndl'r Herr GeheinH' Rath ~ 

Indem ieh mil' erlaube, den Iwifolgenden Ahdruek riner, del' Veryoll
komnung del' geriehtliehen Chemie gcwidmeten Abhandlung Ew: Exeellellz 
zu uberreiehen, darf ieh hoffen, dag del' abgehandelte Gf'genstanJ Ew: Ex
ee11enz einiges Interessf' darhipten wf'nll\ und daf,~, so gf'ringfugig die Be
weise meinn unhegriinztcn Vcrf'hrung au(:h ~pill miigen, sip sieh d('nnoeh 
stets einer gewogf'ntlichen AufnahllH' von Ew: Exeellenz w('I'dell Ztl ('1'

frPllen hahen. 

\Iit voHkollllllf'nsteHl Respect verharret 

Jena. d. 20.~d)J". 18;)1. 

E,,,: Exedlenz gehorsalllstn 
11. Waekenroder 

Hoehwohlgeborner Herr, I-foehzuvel'ehrendf'r Herr Geheime Rath ~ 

Ew: Exeellenz erlaube ieh mil" in einigen Zeilen zu IJelllerken, waH 
gestern Ew: Exee11enz persiinlieh yorzutragen mir dif' Ulllstande nieht ge
statteten, woyon ieh abel' glauhe: daf~ ps Ew: Excdlpllz Bpachtung Yf'r
<1icnen durfte. 

AUK meinen IJ ntersuchungen uber die Luft in den Sehoten del' Colutea 
arboreseens hat sieh, wie ieh Ew: Exce11enz mitzutheilen dip Ehre gehabt 
habe, f'rgeben, daf.~ diese Luf't im Wesentlichen ein Gpmiseh aus Sauerstoff 
und Stickstoff sey und zwar fast in demsclben Vcrhiiltnissp. als in wclchf'1ll 
dipsc lwiden Gasartcn dip atrnosphiirische Luft zusam mensetzen. Der Sauf'r
stoff in der eingesehlossenen !'uft wurdl' l)('inal1l' immer noeh etwas geringer 
darin gefunden, als in del' atmospharisehen Luft, und ieh glaubte daratlH 
den Sehluib ziehen zu durf'en, dalb die Luft in den Pflanzen auf iihnliehe 
Weise yerandert werde, wie in dell Lun~en del' ThierI'. 

Diese Ansicht seheil1t nun auch ihre Bestiitigung durch die Versuehp 
von Dutrochet gefundpn zu halwn, aus welchen hervorgeht, dai~ die in 
allen Thf'ill'll del' Pflanzen mit Lu I't ausgefiillten Haume atmosphiirisehe Luft 
enthalten, in del' imrner etwas weniger Sauerstoff yol'handen ist, als in del' um
gebenden AtmOt'phiire. Wiihrend also in den heiheren Thieren die Respiration 
dureh eigne OrgatH' verriehtet winl. dul'ehHtr()rnt die respirable Luft die 
niedern Thiere und die Pflanzen, lind ohnc Zweifel die letzteren 110eh a11-
seitiger. als die crstpren. Die LInterI' weif~e Fliiche del' Blatter seheint ihrt' 
Farbc dpr zah11osen'\lenge yon Poren, den Ausgiingen del' Respirationseaniilt~ 
zu verdanken; denn wird ein Blatt, in \Vasser getaueht, unter den Reeipienten 
del' Luftpumpp gchraeht, so tritt Luft aus. Wird nun del' iiuJ.l,ere Luf'tdruek 
wieder hergeste11C so dl'ingt Wasser in die Poren, wodureh die weigl' 
Farhe des Blattes verloren gl'ht lind gegen die grunt' df'l' Olwrfliiche des
selben vertauseht wird. 

Bis jetzt hahe ich die Ahhandlung Dutroehet's nul' in einem ganz kllrzen 
Auszuge kennen gelernt, und ieh 1ll11f.~ daher noeh ausf'lihrliehe Belehrung 
<iUS del' Einsieht in die Abhandlung seJhst erwarten. Vielleieht kennen 
Ew: Excellenz die der ParisI'!' AkadpJ1Iic llIitgetheilte Abhandlung von 
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Dutroehct ben-its Hchon naher, LInd fiir diesen Fall miiiMe ieh UIll gewogent
liche EntschllldigLlng bitten, eine mil' intcrcssant scheinende Beobachtllng
noeh jetzt Zll Ew: Excellenz Kenntnif~ hringen ZlI wollen. 

Genehmigcn Ew: Excellenz clie V f'TsicheTlI ng del' lInbegranzten V ('1'

ehrung. mit welcher ieh vcrharrc 

.lena. d. l:l Debr. 18:31. 

I~w: Exeellenz lInterthaniger 

H. WaekPnrodcr . 

Ew: Wohlgehoren 

bin ich t'iir wrschiedene Sendungen und ~Iittheilllngen einen aufi'ichtigen 
Dank sehllidig geblieben, welchell ieh nieht langer, llnd war es aueh nur 
einigcrmassen, auszudriicken zaudern dad'. 

Lassen Sie mich daher bey dem Letztern verweilen lind bey del' PHan
zenehemie aufhalten. Es interessiert mich h6ehlieh inwiefern es 1l1(}glieh 
sey, der organiseh-ehemischen Operation des Lebens herzukoIll1llen, durch 
welche die :\Tetumorphose der Pflanzen, nucl! cinem und demselben Gesetz. 
auf die mannigfaltigste Weise bewirkt winl. 

DafA die Steigerung, die wir bey Bildung del' Pflanzen VOIl Knoten zu 
Knoten gewahr werden, durch einc Sonderung und ~fischung del' aus del' 
\V urzel ausgesogenen Feuehtigkeitell, verbunden mit dem [so] aus del' Atmo
sphare einwirkenden lngredienzien he,virkt wi I'd, glauben wir mit Augen 
zu sehen. indem eine imIller yollkomIllenere Gestaltung sich zuletzt bis 
zu del' neuen Fortpflanzung erheh1; dief.~ ist ein Factum das wir anstallnen, 
mit Augen sehen lind doch kaulll glauhen kiinnen., denn wel' wird die flinf 
bis sechs Fufb langen Stengelblatter des Hcracleum speciosllm, als identiseh 
mit den kleinen Blattchen del' letzten Quirlblumen sieh denken k6nnen? 
Cnd wenn el' so~al' das Zusammenziehen jenel' uud die Achsenstellun~ 
diesel' nach uurl naeh sieh hekannt gemacht und ihre Fol~en eingesehen 
hat. so mii;;sen wir doch immer Einbildung-skraft. Erinnerung, Urtheil, Ver
~leiehung, alle Geisteskrafte beysammell haben, urn das linbegreifliche ge
wissermassen in die Enge zu hring-en. lch habe in rneiner Darstellung del' 
\Ietamorphose mich nul' des Ausdrucks eines immer verfeinten Saftes bedient, 
als wenn hier nur von einem \Iehr odeI' \V eniger die Rede seyn konnte; 
allein mil' scheint offenbar. da{~ die durch die Wurzel aufgesogene Feuch
tigkeit schon dureh sie verandert wird, und wie die Pflanze sich gegen das 
Licht erheht, sich die Dilf'erenz immer mehr ausweisen Illug. Da wir nun 
in lTnterscheidung del' greif:' lind wagbaren Elemente, so wie del' gasartigen, 
durch die Chemiker immer weiter Yorriicken, so bin ieh geneigt zu glauben, 
es musse sich eine Succession von Entwicklungen und Aneignungen noch 
hestimmter aneigneu lassen: daher kum del' Wunsch, clem Sie so freundlich 
entgegen arheiten, die Luftart, wodurch die Schoten (del') Colutea arhores
cens sich aufblahen, naher bestimmt zu sehen. 

Dag Sie Bieh immerfol't mit diesel' Aufgabe beschaftigen, ist mil' von 
gro/.~em Werth; denn ob wi .. gleich gel'll!' del' Natur ihre geheime Enchei-
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res is. wodun:h sic Leben schafh und furderL zugeben und, wenn aueh keine 
'fystiker, doeh zuletzt ein lnerforschJiehcs eingestehen miissen; so kann 
der .\Tenseh. \Venn es ihm Ernst isc doch nieht von dem Versuehe abstehen 
das Cnerforsehliche so in die Enge ZlI treiben. his er "iell dalwy begniigen 
und sieh willig iiberwunden gdwn map;. 

Fahren Sie fort mit alJen dem 1) was Sie interessirt mieh bekannt 
Zli machen, es sehliel.~t sich irgendwo an meine Beohaehtungen an, und ieh 
nnde mieh irn hohen Alter sehr gliieklieh. dat.~ ieh das :\euste in den 
\Vissensrhaf'ten nicilt Zll bestreiten uiHhig halH', sondertl durehaus mieh erfreuel! 
kann illl Wissel! eine Liicke ullsgefiillt und zllp;leich die lehendigcn Rarni
ficationen del' Wissenschaft sich anastoillosiren zn sehen. 

ergehenst 
.I W y Goethe. 

Weilllar. den :21. Jail. 18;~:2. 

Das Konzept dieses Briefe" cHthiilt noeh folgendc. in die Reinschrift 
nichi aufgenoltllllene Stitz!', dil' zwisdwn dl'lll letzten und yorJetzten Ah
"chnitt ihre Stelle hatten: 

Sovie\. mein theuersier H. Professor. WOzll ieh allenfalls noeh hinzlIfiige: 
. Die Safte des Sehierlings sind giftig wie sie der Stengel enthiilt; wi(' 

hoch hinauf die atheniellSisciH'11 SrhergPIl den Stengel zu jenen Volh
justizmorden genutzt, fjndet \'ielleicht ein durchdringenrkr Philolog in irgend 
einem Fragmente aufgf'zeichneL Oh die Saa!llen giftig seyen, ist mil' Biehl 
hekallnt geworden. SOVif'i aher kann ieh Hagen, da{~ die Ausdiinstung der
selhcll die auti ('incllI langen Yt'rschlosSCIH'1l Kistehf'n hervol'dranp:!'11. 2) 

eilwn widt'l'wiirtigf'1l lind augenbiicklieh l)('tiilliwnden Dunst vt'rhreitcte. 
In allcn diesen Dingen s('heint ein Allgel\l('incs lind Besondcl'es zu S(,~~ll. 

Die sogenanntt' Apf'elsiiun'. an winipl Stellcn findct sie sich nieht? Ocr 
sogenannte Zuekersto{r. wo tl'iU ('t' nicht lH'nor? Irh will nieht ,Yeiter 
gehen und auf die nachstp Iksprechung tias {'brige. frnlieh Granz('nlose. 
n~l'sehicben. 

Chemisehl'Lntersuchullg 
ellWS Kalkniedel'schlages aus del' Quelle in delll Garten dt's 

lIerm Ceheilllell Rath von Coethe. 

Diesel' Kalkabsat:z hestcht in grallt'll Stiicken mit reirH~r dl'usiger Ohel'
Hache. auf welcher Illan unter deHl :\Iikroskop die dreiflachig zugespitzten 
prismatischen Krystalle ties KalkHpathes mil' mit ~Jiihc erkennen kann. 

Auf dem Bruch crseiwiBcn die Stiickc kr~'stallinisch-blattrig, ganz so 
wie feink6rniger X[armor und rnandw Arten von Kalkstalaktiten. Aueh 
haben darin diese Stiieh mit den Kalkstalaktiten noch AhnlichkeiL dag 
parallele. schwaeh gezeichnete grauc Streifen cine Jleriodische Ablagerung 
des koh Iensanrt'll Kalkes hezeieh nl'll. 

I) ". illl Original. ") t'lH'llrall" "" illl Original. 
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1m Gliihfeuer verliert diesel' Kalksinter seine graue Farbe und brennt 
sich vo11kommen weig, ohne dabei seine krystallinische Structur einzubiigen. 
Hieraus erhe11et, daj.~ die graue Farhe dessellwn von organischen Stoff'en 
herriihrt und daj~ kein Eisenoxyd in del' Mischung desselhen enthalten ist. 
Del' gehrannte Kalk loscht sich mit Wasser und liefert dabei Kalkwasser. 

In diluirter Salpetersaure 15st sich der Sinter unter standiger Entwicklung 
von kohlensaurem Gas auf. und die geringe Triibung del' Fliissigkeit zeigt 
noch einen unbedeutenden und zwar )(,ufalligen Gehalt von Kieselerde an, 
in del' Form von Thon vielleicht. 

Die Auflosung des Sinters Yl'Thielt sich als cine Kalksolution, in welcher 
nur cine sehr kleine Menge von Schwef'elsaure, die wohl noch nicht Ein 
Procent des Ganzen betragen diirfte, aufgefunden wurde. 

Dieser Priifung zufolge besteht del' Kalksinter dem Wesentlichen nach in: 
Kohlensaurem Kalk, 

welchem nur sehr kleine\lengen von schwefelsaurem Kalk oder Gyps, von 
organischer, die graue Farbe des Sinters bewirkender Substanz und von 
erdigen Theilen, welche alH'r nur mt~ehaniseh anhangen, beigemischt sind. 

H. Wackenroder 
.lena,. d. 17. FebI'. 32. 

Hochzuverehrend!'l' Herr GeheiIlle Rath! 
Ew: Excdlenz erlaube ieh mil' in der Beylage die zwar kurze, abel', wie 

ich hoffe, dem Zwecke entsprechende ehemische Untersuchung des Kalk
niederschlages aus dem Brunnenwasser, des sen chemisehe Mischung genauer 
kennen zu lernen wunsehenswerth erschiell!,n ist, mitzutheilen. Die gestrige 
lange, ebenso giitige und wohlwollende, als fur mieh belehrende, aufmunternde 
lind belebende Unterhaltung Ew: Excellenz mit mil' forderte mieh auf: 
andere Arb(~iten zuriickzusehieben und 80fort die Gntersuchung des Sinters 
vorzunehmen, um wo moglieh Hogleich zu einem befriedigenden Resultate 
in diesel' Sache zu gelangen. 

Die vorgenommene Anaipe zeigt nun, dag del' Sinter nichts anderes 
als reiner Kalksinter ist, dessen krystallinische Struetur einen ziemliehen 
Reichthum des Quellwassers an kohlensaurem Kalk voraussetzt, wobei jedoch 
auf die Lange del' Zeit, in welcher sich del' Sinter erzeugte, Rlicksicht Zll 
nehmen ist. Daj.~ das Quellwasser nicht vie! Gyps enthalte, da sich sonst 
derselbe gleiehfalls mit abgelagert hahen miigte, scheint nun allerdings eine 
gereehtfertigte Annahme; gleiehwohl kiinnte alwr <loch del' Gyps vermoge 
seiner griif.~ern Allflosliehkeit in l'einem Wasser, als wdehe del' kohlen
saure Kalk besitzt, bei dc)' Bildllng des Kalksinters Illit dem ahflief.~t~l1(len 

\V asser fortgefiihrt scyn. 
Und so bliebe denn zur Entscheidung diesel' Frage weiter niehts, als eint' 

Zergliederllng des Was:-;ers sdbst iihrig, welcher ich mieh mit vielem V cr
gnligen IInterziehen werde, sobald eine beinahe beendigte Untersuchung des 
Licbensteiner }Iincralwassers his ans Ende dllrchgefUhrt worden ist. Auch 
ist ein kleiner Aufschllh diesel' Arbeit bis zur warmern und hestandigern 
Jahreszeit tllll deswilkn riithli('h, weil Illall nieht mit Zuverlassigkeit weiK 
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ob nicht etwa der Zuflulb fremder Wasser in del' jetzigen lahreszeit die 
Mischung des Quellwassers mehr und weniger ahandert, sodalb man Zl1 

keinem geniigendcn Urtheil libel' die Eigenthiirnlichkeit des Quellwassers 
gelangen mochte. 

Sollten Ew: Excellenz demnach den Wunsch hegen, liber die Bestand
theile dieses Wassers etwas Gewisses zu erfahren, so will ich mir drei his 
vier Flaschen desselhen Ende Aprils odeI' Anfangs Mays ausbitten und werde 
demnachst nach vollendeter Untersuchung die Resultate vorlegen. 

Genehmigen Ew: Excellenz die unbegran7:te Ver\'hrung, mit welcher ieh 
stets zu verharren die Ehr\' habe 

Jena, d. 17. Febr. 18:32. 

Ew: Excellenz ganz gehorsamer 

H. Waekenroder. 
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OIH~r die Prillzipien cineI' rationellen :\atul'forschung diiri'tell in um;el't'I' 
Zeit die.\[cinungcll nicht i'londerlich geteilt sein. XWglichst oLjcktiw Be
ohachtung del' Erschcinungen, cntweder in der Form. in del' sie uns in der 
l\atur unmittelbar cntgcg<'ntretcn. oder dureh I)('sonderc experimentelle An
ordnungen Zll ]wstimmtcll Zwecken tllodiiiziert -. das winl jetzt wohl all
genwin ais der cinzigc ,.,ieller ganglJan' Weg zu el'weitnter 7\atu\"('l'kenntnis 
angcschen. Zwar versebmiiht Illan keineswegs, danebcn in weitcrll ,'la{~e 
The(}l'ie und H ~'pothes(' Zll verwenc!cn. alwr der Wert diesel' HilfsmiUJ·1 
winl doeh ill Ietzter Instanz von ihl't'r Ulwreinstim mung mit wissensehaftlich 
bewiesenen Fakta herlingt. Diese Auffassung i;.;t del' lwutigen ~aturforscher
generation tatsiichlich so ins Rlut iilwrgcgangen. daf.~ Illall sieh nm mit 
einer gcwissen Sehwicrighit YOl'Ht(·llen kann. daf.~ sic jel11als emsthaft hat 
lH'stritten wcnkn ki)nncll. 

Fnd doch braueht Illan nicht lIlehr als 75 bis 8(; Jahre zuriickzugehell. 
lllll Hepriisclltantcn - lind 1I0eh dazu hcrvorragcnde - einer viJllig ent
gegengesetztclI Hiehtung zu lindell. Diese lIleinten die Gehcinmissp del' 
~atur dureh cille illl iilH'rwi('g('rl(kn\laf.~e spckulatiw "Iethode erforschen 
zu k()nnell, wo dic Hpobachtung und das Experiment cine sehr unter
geonlnete Holle tipielt"Il. \\"<'1111 ihlH'n iilH'l'haupt g<'stattet wlInk. irgendeine 
RoUe Zll spiclen. 

!eh llIeinc natlirJieh die sogenannte naturphilosophisclH' Riehtlln~, die. 
sich in del' ersten Hiilfte des 19. J ahrhundnts besonders in Deutschland. 
aber auch ill den skamlinayischetl Liind(Tll geltend machtc und in naher 
Beziehung zu der gleiehzeitigen rOlllanti;.;chen Stl'omung in del' Literatur 
stand, in Sehweden durch die «Phosphoristcn» oder die sogenanntc neue 
Sehllic wrtrf'tCl1. Als t~'pisdl(' R(~priispntanten diesel' Ri(~htllng kiinnen ge
nannt werdclI: in Deutschland SCHELLll\(; und OKE~. in Diinel1lark ORSTED. 
in l\orwegcn STEFFE"iS .. ill Schwedell del' iiltNe ACARDH in Lund lind TsRAh 
JIWASSER 1) in Lppsala und in Finn land I-IWASSER S Schiiler und Freund lLYlONI. 

Zwischen 7:wei so ('ntgq!cngesetzten Forsehungsriehtungen, wit' die exakt 
empirische lind e1i(' spekulati,' naturphilosophische es sind, konnten fcind
liche Zusammensti)f.~e nicht gU1 vermicdcll werden. In Sehwcdcll fallen 
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diese' Konfliktc vorzugswcisc in die J ahrc 1830 - 40, also etwas spateI' als 
in Deutschland, und sic sind sozusagcn pcrsonifiziert im Antagonismus 
zwischen den vornehrnsten schwedischen Vel'tretern heider Richtungen. 
BEHZELIUS auf del' einen Seite und HWASSER auf del' anderen. 

Diesel' Antagonismus karn jcdoch niemals direkt in einer gewohnliehcn 
wissenschaftlichen Polt'rnik zum Ausrlruek. Er hat sieh daher nul' nrhiilt
nismaibig geringc Aufrnerksarnkeit zugt~zog('n und ist auch nicht immer leicht 
in allen seinen Einzelheiten zu nl'foigt'll. Ylan kann aile gedruckten 
Schriften von BERZELlIS durchgehen nnd t'bt'nso seine handschriftlichen Auf
zeichnungen und Gutachten, ja, seine ganze hinterlassene Korrespondenz. 
ohne irgendwo HWASSERS ~amen auch nul' genannt zu finden. Daraus 
jedoch zu schlid.~en. dai~ ein Konflikt zwischen ihm und HWASSER nicht bt'
standt'n habe, ware in hohem Gra(jp iibereilt. BEUZELIUS Jwfolgtp zuweikn 
die Taktik, seine Gegner totzuschweigcIL und niemals hat cr diese Taktik 
so konsequent und so ausdaucrnd angewandt wie inbezug auf IhvASSEH. 

Da sind rlWASSERS Schriftcn weit ergiehigerc Quellen in diesel' Beziehung. 
BERZELIl'S' ~arne kornrnt hier vielfach YOI' und zwar unter Ausdriieken. die 
fast ilTImcr J\1ighilligung enthalten, zuweilcn direkt 1\ichtachtung. Es mag 
geniigen, hier beispielsweise an eine einzige Stelle zu el'innern, niimlich die. 
wo BEUZELIUS als ein wissenschaftlichcr Charakt('t' «nit'(lcrer OI:dnung» he
zeichnet wird. «Es verhiilt sidl» , fiihrt I-IWASSER fort, « mit dicsen niederen 
wissenschaftlichen Charakteren Wle mit ~ikodemus und dem Wind: sip 
horen seine Stimlllc und folgen ihr. abel' sie wissen niche von wannen Pr 

kommt und wohin e1' fiihrt.» 
'Ian bekolTImt schon hicraus den Eindruek, dar.; del' Gegensatz zwischen 

diesen beiden wissenschaftlichen Koryphaen zu grolb und zu tit'fgehend war, 
um jemaJs ausgeglichen werden zu konnen, und daf,~ jedem yon ihnrn die 
V oraussrtzungen fehlten, um dt'n aIHit-n'n zu y('l'stehen und zu schatzen. 

Zu den ursprLingliehen Vprsehiedenheiten in Anlage unrl ~aturell kaIll 
noeh die Verschiedenheit des geistigen :VIilieus, das fiir einen jeden von 
ihnen fiir die grundlegendpn Eindriickc bestimrnend war. Zwar waren beide, 
BERZELIUS sowohl als HWASSER, schwcdisdlP Predigersohne, nnd del' A lters
untcrschied zwischen ihnen bMrug nicht mehr als elf Jahre. Abel' die Zeit
yerhaltnisse waren derart, dag diesel' Fntersehied nichtsdestowenigeI' r{'cht 
yiel bedeutete. 

BERZELIUS war ein Kind des gnstavianischen Zeitalters und hatte seilH~ 
Bildung unter del' Hprrschaft des franzosisehen Gt'schmaeks erhalten. Seine 
Gedankentiitigkeit ist vorzugsweise auf das ;\iichtern-Saehliehe geriehtet, und 
Klarheit und logische Ordnung sind dip Eigenschaften, die er in seiner Dar
stellung VOl' alle-m erstreht. die augerdnn cines gpwissen, vielleicht etWai-; 
trockeI~en Humors nieht ganz enthehrt. Srinen literarischen Gesehmaek 
kann man nach den Schriftstdlern lwurteilt'n, die t'1' mit Vorliebe zitiert, 
z. B. in seinem Briefweehsd. Das sind VOl' aHelll: :YJOLIIlHE, CARL MICHAEL 
BELI,MAN I) und A I\NA lVIARIA LEI\NGREN.2) Dagegetl konnt(' er sieh niemals 

1) «Der schwedische AnakreOll» gellannt. Geb. 17-10, gest. 17<).). 
') Schwedischt' Dichterin, fiir ihre feine Launigkeit lH'riihlllt. (;eh. ]7.').). gcot. 1817. 

Lippmann-Fest.'3clirift. 1:2 
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mit den Phosphoristen aussohnen, wozu vielleicht die im phosphoristischen 
Lager oft bezeugte Mifhchtung del' N aturwissenschaften in ihrer Weise bei
getragen haben kann . 

. Ais HWASSER heranwuchs, war die gustavianische Kultur bereits zur 
«alten Schule» gestempelt worden und teilte das Schicksal der meisten 
aiten Schulen, von ihren nachsten Nachfolgern hart beurteilt zu werden. 

Statt dessen war es die aus Deutschland importierte Romantik und 
die damit eng verbundene Naturphilosophie, die fiir das junge Geschlecht 
zum Gegenstand des Enthusiasmus wurde. Durch kiihnen Gedankenflug 
wollte man nun die Ratsel del' Natur losen, und wenn man sich dabei zu
weilen in die Wolken verirrte und den Kontakt mit del' erdgebundenen 
Wirklichkeit verlor, so nahm man sich das nicht allzusehr zu Herzen. W ohl 
hat HWASSER zuweilen von gewissen, recht phantastischen Auswiichsen der 
SCHELLINGSchen Naturauffassung Abstand genommen; abel' das hindert ihn 
nicht daran, in allen seinen Werken den unverkennbaren Einflu-B von 
SCHELLINGS Naturphilosophie erkennen zu lassen und gleich jenem durch 
rein abstrakte Gedankenkonstruktionen die Grundkrafte begreifen zu wollen, 
die alles Geschehen in del' Natur hervorrufen. Zugleich ist dies von einem 
gewissen Hang begleitet, die auf empirischem Wege gewonnene Erkenntnis 
als krafb oder materialistisch zu unterschatzen. 

Nul' so lafbt es sich erklaren, da-B HWASSER, obgleich selbst Arzt, sich 
so herabsetzend iiber gewisse medizinische Disziplinen ausspricht, wie er es 
mitunter wirklich tut. So aufbert er einmal in bezug auf die Anatomie, dafb 
diese «keint' selbstandige Wissenschaft ist, sondern nur ein del' Physiologie 
untergeordnetes Forschungsgebiet, das, von ihr getrennt, zu einer nackten 
Zusammenstellung von Daten herabsinkt», und er mifbbilligt daher aufs 
scharfste, dafb man am Karolinischen Institut in Stockholm eine rein ana
tomische Professur einrichtet. Uber die Physiologie wiederum aufbert er 
ein anderes .Mal in seiner stets bilderreichen Sprache, dafb sie «eines del' 
W iistengebiete in der Welt der Gedanken» sei. 

Del' erste Zusammenstofb zwischen BERzELIUs und HWASSER fand jedoch 
nicht auf rein wissenschaftlichem Gebiet statt, sondern wurde durch eine 
padagogische Organisationsfrage veranlafbt. Diese betraf die praktische Aus
bildung del' Ante im Lande und besonders die SteHung des Karolinischen 
Instituts in Stockholm gegeniiber den medizinischen Universitatsfakultaten 
in Uppsala und Lund. BERZELIUS war von del' Griindung des Karolinischen 
Instituts an Mitglied des Lehrkorpers dort gewesen. Es war daher ganz 
natiirlich, dafb er alIes zu tun versuchte, was in seinen Kraften stand, urn 
das Beste diesel' Lehranstalt zu fordern. Ais Mitglied del' gro-Ben Unter
richtskommission des lahres 1825 beantragte er auch die Umorganisation 
des Instituts in eine wirkliche medizinische Hochschule mit den gleichen 
Rechten wit' die medizinischen Fakultaten an den Landesuniversitaten. Es 
gelang ihm jedoch nicht, fiir seine Ansichten eine .Majoritat innerhalb del' 
Kommission zu gewinnen, und die Resultate seiner Anstrengungen in diesel' 
Richtung waren bei diesel' Gelegenheit recht unbedeutend. 

Hw ASSER war zu jener Zeit Professor del' praktischen Medizin an der 
Universitat Abo. Er Rchien daher ziemlich aufberhalb diesel' Streitfrage zu 
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stehen. So grog war jedoeh sein Pfliehteifer gegcnuber den Tnstitutionen, 
deren Interessen er dureh BERZELHlS' Vorsehlag bedroht sah, dag er sieh 
des aktiven Eingreifens nicht enthalten konnte. 1m Jahre 1829, naehdem 
die Unterriehtskommission schon ihrf' Arbcit abgesehlosscn hatte, gab er 
seine Lekannte Streitsehrift « (j beT das KaTolinische Illstitut» heraus, die er 
selbst fiir das Beste hiclt was er je gesehrieben. Er legt hier ausfiihrlieh 
und nieht ohne ein gewisses sehwungvolles Pathos ane Grunde dar, die 
ihm gegen die Erriehtung einer selbstandigen mcdizinisehen lIochsehule in 
der Hauptstadt zu spree hen scheincn. 

Und nieht g('nug damit Als del' Professor der Medizin in Uppsala, 
ZETTERSTROM, am Schlui~ dessclben Jahres 8tarh, nahm HWASSEH ohne Be
denken Absehied von seiner Professur in Finnland und hewarb sieh um 
seine Stelle, um auf sehwcclischem Boden be'sser cine Vla(~nahme bekampfen 
zu konnen, die ihm dun'h ihrc Folgen nieht nur fijr die liniversitat Cpp
sala, sondern aueh fiir die ganze sehwedisehe Kultur verhangnisvoll zu 8ein 
sehien. Dag er auf diese \V eise aU8 rein ideellen Beweggriinden einell1 
sieheren Einkoll1ll1en entsagte, wahrend es noeh unsieher war, ob cr statt 
dessen einen anderen Droterwerb finden wiirde, ist vielleieht mehr als 
irgend ctwas anderes fiir l-IwAssERs in jeder Hinsieht ideal veranlagte Per
sonliehk(~it bezeiehnencl. 

Aber, wie es sieh zcigte, hatte er diesmal Gluck. Er bekam wirklieh 
den Lehrstuhl nach ZETTEHSTHC}M und konnte von dort aus mit vermehrter 
Kraft den Kampf gegen das Institut und «den Fiirsten des Chell1ismus», 
wie er etwas ironisch BERZELIUS zu bezeichncn pflq;te, fortsetzen. Es dauerte 
jedoch recht lange, bis BERZELIUS auf HWASSEHS Angriffe antwortete; seine 
eigentliche Antwort liegt im Protokoll des Gesundheitskollegiums yom 
6. ~farz 1837 vor, im Zusammenhang mit dem Gutachten des Kollegiums 
hetrdfs einer vorgesehlagenen neuen Instruktion fiir das Karolinische In
stitut. Er nimmt hier HWASSERS Argument Punkt fiir Punkt zur Entgeg
nung auf; doch immer ohne seinen ~amen zu nennen odeI' sonst auf 
irgendeine Weise merken zu lassen, da(.~ cine Pen,onlichkeit wie HWASSER 
iiberhaupt eXlstwrle. 

Es kann aber natiirlich nicht meine Absicht sein, hier auf den, 
wenigstens in Schweden, allbekannten Konflikt zwischen dem lnstitut und 
den Universitatsfakultaten naher einzugehen, cincn Konflikt, del' iibrigens 
beide, DEHzELn;s und ThvASSEH, lange iiberlebte, und in dem der Einsatz 
dieser beiden "\fanner nur einc einzclne Episode bildete, wenn auch cinc 
reeht hedeutende. 

Statt dessen will ieh in Kurze iiber eine Meinungsverschiedenheit der 
beiden in einer rein wissensc:haftliehen Frage zu beriehten suchen. Diese 
Meinungsversc:hiedenheit ist namlieh in hohem Mage geeignet, ihre ungleiehe 
Art in der Behandlung wissenschaftlieher Probleme zu charakterisieren und 
beleuc:htet zugleich besonders scharf dCIl Gegensatz zwischen den beiden 
Forschungsrichtungen, die damals noch miteinander urn di(~ Ilerrschaft 
kampften. 

Die bctreffende Phase Jm BEHzELn;s -HWASsERschen Antagonismus be
gann im Jahre 1834. Si(~ ist bis jetzt so gut wie v(mig unbeachtet ge-

12* 
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blie ben; jedenfalls wird sie mit keinem Wort in irgendeiner der vorhandenen 
BERZELIUs-Biographien erwahnt, was augenscheinlich dar auf beruht, daf,~ 
BERZELIUS' Einsatz hiertwi in ('inem anonymen Artikel in einer kleinen 
Provinzzeitung hesteht. Sonst pflegte eI" stets auch kiiI"zeI"e Aufsatze ent
weder mit seinem voUen r\amen oder mit del' dUI"chsichtigen Signatur Bz 
zu unterzeichnen. Abel' diesmal hat er aus irgendwelchem Anlafb es vor
gezogen, ihn ii bel' h a u p t n i e h t zu unterzeichnen. Die Anonymitat ist 
jedoch nun aufgedeckt worden. Beim Durchgehen seines weitlaufigen Brief
wechsels mit Exzellenz TROLLE-WACHTMEISTER ist niimlieh ein Brief aus dem
selhen Jahr gefunden worden, in dem er ausdriicklieh sich selbst als Ver
fasser jenes Artikels bezeiehnet. 

Es galt eine damals hoehaktuelle Frage, niimlich ob die Cholera als 
ansteekend anzusehen sei odeI' nicht. Uns mag es seltsam erseheinen, daB. 
eine solche Frage iiberhaupt zum Gegenstand einer Debatte gemacht werden 
konnte; abel' zu jener Zeit war faktisch die gelehrte Welt, gerade in bezug 
auf diese Frage, in zwei scharf getrennte Lager geschieden, die Kontagio
nisten und die ~on-Kontagionisten, die einander eifrig bekampften. 

Je mehr man immer vollstandigere l\aehriehten libel' die Verbreitung 
del' Epidemie von Land zu Land und von Erdteil zu Erdteil erhielt, desto 
mehr wurde BERZELIUS seinerseits davon iiherzeugt, daf; man cs hier mit 
einem materiellen Ansteekungsstoff zu tun habe, del' - mittelbar odeI' un
mittelbar - von einem Individuum zum anderen iibergeflihrt werden 
konnte. HWASSER dagegen, der von Anfang an ein entsehiedener Non
Kontagionist gewesen war, lwstritt naeh wie VOl' beharrlich die Ansteekungs
fiihigkeit del' Cholera. 

Was uns hier in erster Linie interessiert, ist, uns dariiber klar zu werden, 
wie HWASSER und seine Gesinnungsgenossen diese, unserer Auffassung naeh 
recht sonderbare Ansieht motivierten. Hieriiber erhiilt man in HWASSERS 
eigenen Schriften ausflihdiehe Auskunft. 

HWASSER erwahnt gel'll und zu wiederholten Malen den bekannten 
englisehen Arzt und Schriftsteller SYDENHAM als seinen Lehrmeister. Er hat 
auch eine ausfuhrliche :\1 onogruphie geschrieben unter dem Titel: « Syifen
ham, tin Beitrag ZUl' Kulfurgeschichfe der M"erlizin». Nach SYDENHAMS Epide
miologie hatten die Epidemien ihren Ursprung in del' sogenannten tellu
rischen Luftkonstitution, oder, wie man sieh aueh ausdriiekte, im « dyna
misehen Ubergewieht des Tellurismus innerhalb des Spannungsverhaltnisses 
zwischen den Einflussen del' Sonne und del' Erde, das die Atmosphiire 
durehdringt». Diese eigenartige Besehaffenheit del' Luft, von del' man 
mpinte, daI; sie besonders dip «herrsehenden Konstitutionen der Fieber» 
heryorrief~ beruhte nach SYDENHAM ihrerseits auf unR verborgenen und 
unprklarliehen ProzessPll im Innel'll der Erde, ab occulfa et inexplirabili quadam 
alferatione in ipsis terrae visceribus, wodureh die Atmosphare mit krankheits
erzeugendell Effluvien und :\1iasmell vermengt wiirde. 

HWAS~lER sehlolb sieh del' SYDENHAMschen Theorie an, fand sie abel' in 
gewisser Hinsieht einseitig und ul1vollstandig, weshalb er seinerseits noeh 
eine Krankheitsursaehe hinzufugte, namlich eine von den erkrankenden 
Volksmassen splhst ausgl'1wnde pathogenetisehe Kraft" odpI', wip es an einpr 
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anderen Stelle heigt., cine ihnen innewohnende «degenerative Diathesc», 
die mit der allp;emeinen Sittenverderlmis in nahem Zusamm(~nhang steht. 
Diese Theorie HWASSERS steht siehtlieh in cngsil~r Beziehung mit seiner 
Auffassunp; von der Krankhcit als ('inem Sclbstz(')"stiirunp;sakt des Individuums 
und mit clem stark 1>ctonten cthischen '\f ol11ent in seiner ganzenW elt
ansehauung. 

Was aufberdem dazu beitrup;, den Gep;ensatz zwischen den heid{'n v('r
schiedenen Theorien iiber die Art der Entstehunp; und Verbreitllng der 
Cholera zuzuspitzen, das waren die wichtigen praktischen Konsequenzen 
derselben, vor allem in prophylaktischel" Beziehung. Die Kontagionisten 
mugten natlirlieh cine RO weit alH Ill(ip;lich eff'ektivc lsolierung der Kranken 
anstreben, 11m dadureh flit) weitere Verhl"eitung de" AnHteekungsstoffes Zll 
verhindern. VOl' (leI" kosIlliseh-ethisehen Epidcmiologie, die von I1w ASHER 
und den t'ibrigen ~on-KontagioniHten ved"oehten wurde, mllfbte dagegen 
jeder Versueh, durch lsolierunp; der Verbreitung del' Seuehe vorzubeugen, 
vollkommen sinnlos erseheinen, da ja aueh die rigorosesten:\Jaibnahmen 
in dieser I-linsieht niemals die das p;anze J .uftmcer durehdrinp;enden .\1iasmen 
aussehliegcn konnten, ebensowenig wit~ sir die priiPxiHtierende Krankheits
anlage bei den del110ralisierten Volhmassen yernichten konnten. HWASSER 
spraeh zudem mit einer ge,yissen Uherlegenheit yom «Aherglauben an einen 
Ansteekungsstoff, fiir dessen Vorhandensein aUe flOtiiti ven Beweise fehIten». 
Und er konnte diejenigen nieht gemlg tadein, die «die nutzlosen Ab
sperrungen und ein pedantisches HeinhaltungssysteHl als zuverlassige Mittel, 
den Gang der Seuehe zu hemmen», anwandten. 

Auf uns wirkt es unzweifelhaft recht sonderhar. da(.; ein Professor der 
praktisehen "Vledizin noch .1845 gegen iibertriebene Sauherkeit wahrend 
einer Choleraepidemie eifert; aher jeder, del' lJWASSER s gcrade in diesem 
Jahr herausgegebene '\'1onographie Libel" SYDEI\I1AM gdesen hat odeI' liest, 
kann bezeugen, dag es Tatsaehe ist. 

Es geschah sonderbarerweise recht oft wahrend der ersten europaisehen 
Cholcraepidemie, da1.; del' GlaubI' an die Ansteckung der Krankheit abnahm 
oder sogar verschwand, wenn man Gelegenheit hatte, die nahere Bekannt
sehaft del' Epidemie 'zu machen. J)i(~ lIrsaehe dazu ist im Grunde nicht 
schwer zu verstehcn. Dann traten niimlich die ~aehteile des damaligen, 
meist tibertriebenen und mi1Meiteten Absperrungssystems in ihrer ganzen 
Scharfe hervor, wiihrend man gleichzeitig gezwungen war, zu konstatieren, 
dag die tatsachliehe Wil"kung diesl's Systems dul'ehaus nicht immer den 
Erwartungen entspl'ach. Cnd es ist ohne weiteres ersichtlieh, dafA es ge
rade die Non-Kontagionistcn, d. h. dip Anhanger del' spekulativen medizi
nisehen Hiehtung waren, die hierdmeh Wasser auf ihre }llihle bekamen. 

So ging es auch in Schweden, wo di(, Cholera Zllerst in GOteborg 
Ende .J uli 1834 ausbrach. Trotz aller Sperrungsmagregeln griff sie recht 
schnell naeh .Jonkoping tiber, wo sic so heftig wiitete, dag jeder siebente 
Einwohner gestor ben sein solI. Ende August wurden die ersten sicheren 
Cholerafiille in Stockholm konstatiert. Dor"thill kam die Ansteekung jedoeh 
nieht liher Land aus den ohenerwahnten Staclten, sondern aller Wahrsehein
liehkeit nach auf dem Seewegl' durch ein englisch(~s SehifL das ohne ge-
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nugende Quarantane die Erlauhnio; erhalten hatte, III Tegelviken unweit 
del' Hauptstadt einzulaufen. 

BERZELIUS nahm selhst energisch am Kampf gegen die Epidemic teil 
und fungiel't von Ende August bis Anf'ang Dezembel' - also gel'ade wahrend 
del' allel'schlimmsten Zeit - als Vo['sitzendfr im Gesundheitsausschu(~ des 
Distrikts Adolf Fl'fdl'ik, dessen AufgalH' C8 war, die kommunalcn sanitaren 
Anordnungen zu leiten und Zll iihcrwaehen. Er untcl'schied sich hierdurch 
bcachtenswert von seinen [widen Zeitgenos8en und Kollegen. den Chemikern 
\ViiHLER und \hnicHERLlCH. denn diese waren einige Jahre vorher, als die 
Seuche \Iitteleuropa heimsuchte, Hals iiber Kopl' aus Berlin gcflohen heim 
blo{.~en Geriicht yom ="ahen dn Cholera. 

Bei deri\achricht vom Wiiten del' Cholera in Stockholm lind GOte
horg brach an vielcn Orten in der Provinz cine vollstandige Panik aus. 
Einen lehhaften Eindruck von dfr herrschenden dusteren Stimmung erhalt 
man durch einen an BERzELnos gerichteten Brief seiner in Ostergotland 
lebenden Sticfschw('ster (~RETA EK:'fARCK, gcschrieben im Septemher 1834. 
Darin werden zuerst die yersehiedenen Tlauskuren hesproehen, die als Schutz 
gegen die Amteckung ernpfohlt'll und yersueht wurden. «IIier werden An
staltell getro(fen». hci(~t es. « del' schauerlichen Krankheit zu begegnen - sich 
solanp;<~ als miiglich vor ihr Z11 sehiitzen <lurch Gebrauch von bitterem 
Branntwein. hitteren \Vurzflll, Knohlauch usw. Auf del' blogen Brust werden 
Sach' mit Knohlauch, Seh\Vefl'l. Kampf('r lind Chlorkalk getragen. In den 
Zimmern unrl an !in- Luft winl mit T('cr .. Schwefd, Salpeter, Wachholder, 
Wennut, Essig und dergleichen gerauch('rt.» Dann geht die Bricfschreihl'rin 
zu Vorbereitungen von mehr makaherer Art iiber. «~I('in Totengewand», 
schreiht sie, «ist in Ordnung. Del' Sarg wird heute gebraeht. ,Den Begrabnis
platz auf den Feldei'll haben wir ausgewiihlt. Das Tliittenwerk und das Gut 
(hiermit wird Boxholm gemeint) halwn aIle Allstaltcn getrofl'en, 20 Sarge, 
Leinwand, Betten. \fedikanwnte. Begrabnisplatz, Leichentrager, Bahren, 
Schaufeln, Totengriiher, Krankenhiiuser, Pflegerinncn. Speiseordnung.» «lch 
gehe», schlief.4t del' Brief~ «mit ruhig('r Ergclnmg meinem Schieksal entgegen. 
Moge Gott uns in einern besseren lind scligen Leben zusamrnenfiihren, wenn 
wir UllS hier im Lande del' Vcrganglichkeit und del' Triihsal nicht mehr 
wiulersehcn BoHten.» 

Die Furcht YOI' del' Ansteckuugim V erein mit falschen Vorstellungen 
von del' Art del' Ubertragung dt'l'selben fiihrt(' hier und da zu yollig iiher
triebenen Sperrungsma(~nahrnell, indem nieht nur die Stadte, sondern auch 
einzelne r ,andgemeinden sich (lurchW achtpostenketten zu sehutzen suehten, 
weIehe - \Venn niitig, mit Gewalt - alle desW eges Fahrenden am Passieren 
hinderten. Dadurch wllrde del' Verkehr lahmgelegt. und die Zufuhr, lwsondcrs 
die von Lehensmitteln. wurde iihermaf.;ig erschwert. 

Diesl's mu(.~tc natiirlich bci del' Regiel'Ung unt! dcn gerade damals in 
Stockholm ycrsannueitcn V(~rtretern del' Stiinde ernste Besorgnis erregen. 
Da noch dazu kam, dag hervorragende rnl'dizinische Autoritaten des In
sowohl wie des Auslandes auf theoretischer Grundlage offen die Ansteckungs
fahigkeit der Cholera hestritten, so gfwann beg .. eiflicherweise hei vielen die 
A uffassung Eingang. dar; aIle Quarantiinen, aUe Zernierungsmalbnahmen, 
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gleichviel welcher Art, im erunde ~iinzlich nutzlos seien. Resonders ein 
Mitglied im Rat des Konigs vertrat diese Ansicht mit groi6em Eifel', niimlich 
GABRIEL POPPIUS, friiher Priisident im Kommerzkolle~ium, iihrigens ein intimer 
Freund von BERZELIl:S und, nebenbei bemerkt, sein spaterer Schwiegervater. 
Scharfe Meinungsiiu{,~erungen f~THlen in dieser Veranlassung zwischen POPPJUs 
und BERZELIUS statt; Ietzierer hielt ziih an seinem kanta~ionistischen Stand
punkt fest und argwohnte - vielleieht nieht ganz ahne Grund -, daf.!, 
POPPIUS nieht so sehr aus eigener innerer Oherzeugung J\"ankontagionist ge
worden sei, als vielmehr daher, weil es del' Regierung am bequemsten sei, 
wenn die Cholera nieht fiir ansteekend g(~halten wiinle. 

Das Geriiehi, dag die Herren in Stockholm beahsiehtigten, die Sperren 
aufzuhehen, urn, wie es hic1~, dadureh die Handelsinteressen zu fordern, ver
brei tete sieh schnell iiuer das Land und erweekte in den noeh ehalerafreien 
Orten eine heftige Unzufriedenhcit, die auf mehreren Stell en in offene Un
ruhen iiberzugehen drohte. Am aufgeregtesten scheint die Stimmung in 
Schon en und in Ostergotland gewesen zu sein. Das ging so weit, daf.!, del' 
Landeshauptmann HAMJLTO~ in Linkuping erosthaft mit dem Gedanken um
ging, seinen Ahschied einzureichen, urn nicht ~ezwungen zu sein, bei einer 
in seinem Hegierungshezirk so unpopuliil'en 1\'[a{,~nahme, wie die Aufhebung 
del' Cholerasperre, mitzuwirken. 

Die Frage, ah Quarantiine oder nicht Quarantiine, war noeh unent
sehieden, als BERZELIUS auf die Idee kalIl, seine Gedanken hieriiber, so wie 
sie sieh wiihrend seiner Dispute mit POPPIUS geformt hatten, schriftlieh zu
sammenzufassen. lnter dem Tite!: « Ist die Cholera ansteckend?» lief.!, er den 
Artikel in der Linkuping-Z(~itung erscheinen, von wo erspater in del' von 
P. A. W ALL'\IARK herausgegeuenen, allgemein yerhreitcten Zeitung «Iournalen» 
abgedruekt wurde. 

BERZELIFS' Darstellungsart ist in diesem Artikel, wie gewuhnlich, iiber
wiegend induktiy. Er konstatiert zuerst eine IVlenge unbestreitbarer Tat
sac hen betreffs del' Wanderung der Cholera. Er Jegt viel Gewieht auf den 
bekannten Umstand, da{,~ die Epidemic dem Laufe der schiffbaren Fliisse, 
dem sIeeresufer von einem Hafen 7:UIll andern und aueh den grof.!,eren 
V erkehrsstra{~cn zu Lande folgt. Er erinnert daI'an, daf.!, sic, als sie im 
Dezember 1831 in Hamburg wiitcie, yon dort durch ein Schiff' nach Sunder
land in ~ordengland iibertragen wur<ie. Er weist daraui" hin, da£; feroer 
ein englischer Schiffer, d!~r Cholerakranke an Bonl hatte, nach Kanada kam 
und in Quebec in Quarantane ging. Hier erkliirte jedoch die Quarantiine
verwaltung, zu wissen, dar.; die Krankheit nicht ansteckend sei, und unterlief.!, 
es daher, die ihr obliegenden SicheTheitsmaf.!,nahmen zu ergreifen. Die Folge 
dieser Versiiumnis war fjewesen, dar.; die Epidemie sich von Quebec aus 
iiber groge Gebiete von .'lordamerika verbreitete und eine ungeheure AnzahI 
.\Iensehenleben vernichtete m,w. 

Diese und iihnliehe Fakta I'iihrtcn notgedrungen zum Sehlufb, dag del" 
Stoff', der die Cholera verursacht, nieht nur die Eigensehaft haben miisse, 
zu wandern, sondern augerdem die spezifische Eigenschaft, gerade lanfjs den 
grogen allgemeinen Verkehrsstra16en zu Lande und zur See zu wand ern. Fragt 
man daIm, von welcher Art dieser Stoff denn "ein kunnte, so hat man, meint 
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RERZELIUS, zwiHchen zwel\l/ernativen zu wahlen: entweder sind es gas
formige Effluvien aus drrn Roden odeI' - wenn man will - aus dem 
Innem del' Erde, die fur die Cesundheit sehadlieh sind und daher beim 
Einatmen eine Art Vergiftung erzeugen, odeI' rs ist ein, inbezug auf seine 
genauere Beschaffenheit noeh unbekannter, ,yirldieher Ansteekungsstoff,. del' 
von kranken ",lensehen auf die gesunden iibertragen wird. 

1m e1'sten FaUe jedoch ist es schwet' zu verstehen, warum die ver
rneintlichen Effluvil'n niche gleich andern Gasen. vom Ausgangspunkt aus 
ungefahr gleichrnal.~ig naeh allen rnijglichen Hichtungen hin diffundie1'en, 
sondel'll nul' nach gewis:·wn, und /'('n1(' 1', wamm diesl~ Richtungen grrade mit 
den gro{~en Fahl'stra{~en des internationakn Verkehrs zusarnmenfallen miissen. 
« Es streitet,» sagt BERZELlLS. « "iillig gegen alles, was Chcmi(~ und Ph~'sik 
von luftf(jrmigen Korpel'll lehren, iwsonders von denen organischer Zu
sammensetzung, daJ.~ sie unvermengt und unzerstijrt yom Win de langs Fllissen 
und Landstragen odeI' Hunderte von,\h·ilen iibers '\leer yon einem Hafen 
zum andern transportiert werden kijnntcn.» Es hleibt also, rneint l'T', nul' 
die zweiteAltel'llative iihrig, da{~ narnlich die Cholera wirklick ansteckend 
sci, und dag es der'\lensch selbst ist. dIT del' eigentliche Verrnittler del' 
Krankheitsverbl'eitung ist. 

Wie man sieht, vermcidet BERZELIUS sorgfaltig alk yorgefal~ten \Ieinungen; 
er halt sich streng an sichel' bezeugte Heobachtungen, und e1' zicht aus ihnen 
nul' die SchlufMo1gerungen, dil~ logisch notwendig sind, a1wr keine andel'll. 
Es ist ihm dadurch gelungen, sieh cine so kOl'rekte Auffassung von del' r\atur 
und del' V crbreitungsart del' Cholera zu hilden, wie sie iiberhaupt moglieh 
war zu einer Zeit, wo die Bakteriologie noch eine ungeborene Wissen
schaft war. 

Abel' wenn er gehofft odeI' erwartet hatte, dureh seinen Artikel auf die 
sanitaren Magnahmen del' Regierung einzuwirken, so ir1'tc er sieh, Auf' 
V Ol'sch1ag des Reiehstages wurden namlich bald dm'auf die sogenannten 
Bewahrungseinriehtungen, d. h. die allgemein!~n Spcrren, aufgehoben, doeh, 
wie es heigt, «mit Erlaubnis flir jedermann, sieh selbst zu schutzcn».(!) 
Diesel' Zusatz sollte wohl cine Art Zugestandnis den Kontagionisten gegen
libel' bedeutcn, abel' er trug zu sehr den Charakter einer leeren Geste, als 
dag er sie hatte befriedigen kc\nnen. Er wurde im Gegenteil yon HEHZELIUS 
«als Zeiehen derSchwache von seiten del' Regierung aufgcfagt und als ein 
Bewcis daflir, daJb man nieht reeht wuJbte, was man zu tun hatte». Was 
hatte aueh del' einzelne in cineI' solehen Saehe ausriehten konnen ohne 
Heistand von seiten der Allgemeinheit ( 

Als Grund flir die Aufhebung del' Sperren wurde angefuhrt, daJb, laut 
Aussage del' medizinischen A utoritaten, die Krankheit dureh die Luft ver
breitet wurde. Augenseheinlich waren es also die Nonkontagionisten, die 
sieh diesmal bei den Regierungsmachten Gehor versehafft hatten. HERZELIUS' 
und seiner Meinungsgenossen Gedankengang wurde yon HWASSER abgefertigt 
als « einseitiger und verstockterEmpirisl11us, del' nur auf gedankenloses 
Sammeln von Beobachtungen nnd sensoriellen Perzeptionen ausgeht, die man 
kiihn mit dem Titel Fakta ehrt». 

HWMiSER se1bst gab einige Jahre spateI' aueh eine Sehrift libel' dip Cholera 
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hera us unter dem Tite!: « Von del' Cholera-Seuche Pathologisrhe Betrachtung. 
Uppsala 1836 - 37.» Es ist eig-entlich eine Serie nm Dissertationen in 
zusammenhangender Folge, eine jede im Umfange von 16 Seiten naeh del' 
Sitte del' Zeit und pro gradu rnedito von jt' einem Schiller 1 TWASHERS ver
teidigt, abel' ofl'enbar von ihm selbst verfaik 

Er leitet hier di(~ breit angf'legte Darstellung mit einer Betrachtung 
iiber das Wesen des Kran kheitsprozesses im allgemeinen ein. In Uber
einstimmung mit dl'r hippokratischen Schull' unterseheidet er in jedem 
Krankheitsverlauf dn·i Hauptmomente, namlieh das pl'otopathische, das 
deuteropathische und das kritische. entspl'eehend crudtias, coctio und cri.~is 
del' Alten. 

Das protopathisehe .i.\foment wi to definiert als der Zustand, der durch 
das Obel'gewieht des lllaterif'Uen Substrates und seinen bestimmenden Ein
Hug auf den Reproduktionsprozess un mittel bar entsteht. Dieses lIoment 
zerfallt seinerseits in zwei weitere: das degenerative odeI' idiopathische und 
das krampfal'tige odeI' sympathische.Von diesen bezeichnet das degenerative 
llolllent «das Wachstum desi\Jatel'iellen in einer diE" absolute Herrschaft 
des Lebens vemeinenden und daher falsehen Richtung». Das krampfartige 
1Ioment wiederulll besteht in «del' Verminderung odeI' Aufhelnmg del' 
Tatigkeit, dureh welche das :\latel'ielle unmittelhar besiege in ein Exkrement 
verwandelt und entle('rt wird ». 

Das deuteropathische :\loment oder die coclia zerfallt gleichfalls in zwei 
Untermomente: das inflammatorische und das konvulsive. Von diesen steht 
das konvulsive im Gegensatz Will krampfartigen. Das inflammatorische 
.Moment wiederum besteht in «einer krankhaften Steigerung des Hespirations
faktors im Reproduktionsprozei.~». 

Was endlieh die crisis hetriff't, so schiloert er sie als « einen ZerstOruugs
und Entleerung-sakt des materiellen Substrates, del' seinen Grund hat im 
degenel'ativenMoment del' Krankheit; el' setzt eine Spannung zwischen 
dem inflannnatorischen und dem degenerativen :\!loment voraus, und sein 
unmittelbarel' Grund besteht in eiuenl Neutralisationsakt diesel' Spannung-». 
Die Krisis zerf'allt in die vorber('it(~nde imd die entscheidende. Das «voll
kommenste Exkret» del' vorbel'l~itendcn Krisis ist del' Eitel', «ein Produkt 
des Sieges del' Reduktivitat liher die hochstc und heftigste Form del' Spannung». 
Del' Stoff wiederum, del' durch die entscheidende Krisis entlee1't wird, ist 
anzusehen «als die hochste Form von Exkrement, als das vollkommenste 
Produkt des Sieges del' Redukti vitaL libel' die ~Jaterie ». 

Nach einer umstandlichen Ertirterung- diesel' allgemeinen pathologisehen 
Ansichten ist del' Best del' Darstellung del' Aufgabe gewidmet, die ver
schiedenen Symptome del' Cholera in alle die verschiedenen Ylomente und 
Untermomente einzuordnen. Die vorliegende Arbeit HWASSERS scheint 
jedoch niemals beendet worden zu sein. ,"Ian vcrmigt z. B. vollstandig
was uns vidleicht am mcisten inte1'eH8ie1't hahen wlirde - eine ErOrterung 
del' Atiologie del' Cholera und mug, um [[WASSERS Auffassung in diesem 
Punkt kennen zu lemen, andere Quellen aufsuchen, z. B. die oben zitierte 
Abhandlung libel' SYDENHA'f. die A hhandlung- iiber die Ehe, die Briefe an 
rLMONI usw. 
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Die angefiihrten Ausziige diirf'ten jedenfalls ohne weitere Kommentare 
geniigen, um eine Vorste]Jung IIll gehen von BERzELTUs' und HWASSERS ver
schiedener Art, ein und dasselhe Thema I\U behandeln. Sie konnen auch 
dazu dienen, den wesentlichen Lntersebied hervorzuhehen zwisehen den 
beiden Forsehungsrichtungen, fill' wdche diese beiden Miinner del' Wissen
sehaft, jeder in seiner Stadt, vollwichtige Vertreter waren. 

Wiih1'end des Zeitpunktes, um den es sich hier handelt, seheint die 
spekulativ dogmatische Richtung inncrhalh del' ~aturf'orschung an einigen 
Stellen noch eiIW l'eeht groge Autol'itiit genossen zu haben. Wir hahen 
ja gesehen, wie HWAssERs:\Jeinungin del' Frage del' Chole1'asperre fill' dif' 
Hand1ungsweise del' Staatsmaehte allssehlaggehend wurde. Es <iauerte je
doeh nicht lange, bis die V crhiiltnisse sieh iinderten, und sie anderten sieh 
dann reeht schnell. so dag HWASSER, als e1' 1860 das Zeitliehe segnete, nieht 
ohne Grund als «del' 1f'tlltf' sehwedis('he ~aturphilosoph» hClleiehnet werden 
konnte. 

Uberhaupt ist man jetzt ganz allgemein zu del' Auffassung gekommen, 
daf~ del' groge EinfluB, den lhvASSER unstreitig auf' seine ~Iitwelt ausiibte, 
nieht so sehl" auf del' Starke seiner wissenschaftliehen Argumente beruhte .. 
als vielmehl' auf derMaeht seiner Pcrsonliehkcit und den hohen ethisehen 
Idealen, fill' die er immer. auf dem Katheder sowohl als aueh am Sehreib
tisch, als ein Ritter ohne Fllreht und Tadcl eintrat. 

Uber dif' tiefe Kluft in Auffassung und Ansehauungsweise, die den 
Dogmatiker I LWASSER unci den Empiriker BERZELlLS voneinander trennte, 
haben die Jahre allmiihlieh eine vermiw·lnde Brucke geschlagen. Und die 
spiitere Zeit. del' Illan in so vieler Hinsieht vorwerf'en kann, lIersplittert 
zu haLen, was vorher ve1'eint war, kann sieh weni~stens darin rlihmen, 
vercinigt zu haben, was fruher lIet'spJittert war, dag sie sowohl die Tiefe 
des Gedankens als aueh die Sehiirfe del' 13eobaehtung als unentlwhrliehe, 
zusiunmenwirkende und einander l'q!;ulierende Hebel fill' das Fortschn·iten 
cler \Vissensehaf't anerkcllnL 



TIber die Anfange der dentschen Zementfabrikation. 
Yon 

Gi:NTHER BUHHE. 

Die von Ii. BLEIBTItEli im Jahre 1855 in Ziillehow bei Stettin Legriindete 
Stettiner Portland-Cement-FaLrik winl haufig als die erste deutsehe Zement
fabrik bezeiehnet 1). Dag (Jiese A ngalw nieht zutrifft, da{~ ferner die Stettiner 
Fabrik auch nicht, wie p;leiehfalls hehauptet worden ist 2), die erste Po rtl an d
zemen tfahrik Deutschlands oder gar des Kontinents gewesen ist, hat schon 
FR. QUIETMEYER~) in seiner verdienstvollen Sehrift « Gesl:hichte der EI~findung des 
Portlandzemenfes» hetont. BLEIHTRE1J hat allerdings seinerzeit die erste g r 6 g ere 
Portlandzementfahrik erriehtet: aber schon vor dieser Griindunp; ist in 
Deutschland Portland7:ement fabrikmiif.~ip; an andcren Orten, so 1850 von 
der Firma BRITNCKHORHf f.:r \VESTPHALE~ in Buxtehude 4). und Romanzement 
noeh fruher hergestellt worden. Dureh (liese Feststellunp; wird sclbstver
standlieh das V crdicnst. das sieh BLEIBTREI als Pionier auf dem Gebiete der 
Zementfabrikation crworben hat, nieht im gcrinp;sten gesehmalert. 

QUIETMEYER erwahnt in seinem Bueh. datb Dr. GUSTAV LEUBE aus LIm 
sieh schon 1838 mit der Fabrikation von Homanzement hesehaftigt hahe, 
halt es aber nieht fiir ausgeschlossen, daL~ in der Kgl. Ziegelei in Joaehims
thaI in der Uckermark schon friiher Romanzement 5) gebrannt worden ist. 
G. LEunE ist anlaWieh der hundertsten Wiederkehr seines Geburtstages von 
seinern Enkel OTTO LElTBE 6) dn « Vater del' deutsehen Zementindustrie» 
genannt worden, und auch eine an seinem \Vohnhause in VIm (Kronen
gasse 5) angebraehte (~edenktafe] 7) verkiht ihm diesen Ehrentitel. Spater 

1) Siehl' K. COSLICH: Einh1tndert Jahre Portlandzement. Z. f. angnY. Chem. :17, 265 
(1924); H. NEUIANN: Die Rntstehuny der dellt,chen Zementindustrie ur,d ihre hent1fle Lage. 
Diss. Tubingen 1913; HART: 100 JaMe Portland-Zement. Das Techn. Blatt (Reil. 7.. Frankf. 
Ztg.), Nr. 18 v. 29. 8. 192-t. 

2) Z. 1'. angew. Chenl. 18, 1169 (19(;"5). 
3) Berlin 1912; S. H7. 
4) FR. QCIE'nIEYER: Tonindustrie-Ztg. :1;3, ;306 (1911). 
") \Vahrscheinlich handelt es sich hier nieht UIll Zel1lf'nt im cigentlichen Sinne, sondern 

urn eincn aus Kalk und Ziegelmehl hergcstcllten hydralllischen MorteI. 
6) Bauzeitung fiir \'\'iirttcmberg. Ba(lpn. Hpf;sen, EI5ai.~-Lothringen. Bd. ,) (1908), Nr. 4, 

S.166-170. 
') Inschrift: «Hier wohnte und wirhe Y01l 18:32 -1881 Dr. Ernst Cnstav Leubc, 

Apothcker zlIr krone, Begriinder der deutschen Zcmcntindustrie, geb. 23. Mai 1808, gest. 
15. November 1881. - Montihus nipllil lapid,'s. llrendo 1'1 lllo1endo l1lunera nova dedit 
urbi et orhi simui.» 
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hat Oberreehnungsrat WElL, Heilbronn, LEUBES Prioritat angefochten I) und 
das Verdicnst. als erster in Deutschland Zement gewerbsmaaig hergestcllt 
zu haben, fiir seinen Grolhater JOHAJ'\J'\ DANIEl, WElL in Blaubeuren in An
spruch gcnommen. Die Anfiinge der deutschen Zementfabrikation sind also 
geschichtlieh noeh keineswegs aufgeklart. Die Widerspriiehe und die 
Durftigkeit der hieriiber vorliegcnden, mcist auch in wenig zugiingliehen 
Zeitschriften veroffentliehten ]'I aehriehten lassen es erwunseht ersehcinen, 
sieh eingehender mit dieser Frage zu beschiiftigen und, wenn miiglieh, neue 
Unterlagen zu ihrer Entscheidung heizubringen. 

Der Llmer Apotheker Dr. GUSTAY LEUBE2) hat im Jahre 1838 mit 
seinem Bruder Dr. WILHEL.,\I LImBE die Firma Gebr. LEHBE in Ulm bcgriindet. 
die aus dem Kalkmergel in Gerhausen bei Blaubeuren hydraulischen Kalk 
(Romanzement) herstellte. Der in Gerhausen gewonnene ,'\lergel wurde 3) 
nach Ehrenstein bei Clm gebracht und dort in einem Kalkofen mit offenem 
Holzfeuer bis zum v(illigen Entweichen del" Kohiensiiurc gebrannt. Die 
gebrannten Steine wurden in einem Stampfwerk zerkleinert und auf gc
wiihnlichen }Iahlgangen fein gemahlen. 1m Jahre 1841 wurde eine Sieh
vorrichtung erstellc. wodurch ein gieichmiiibigeres Ef7:eugnis erzielt wurde, 
das bald zu zahlreichen grii1~eren Bauten in Ulm und Umgebung Verwendung 
fand 4). Spater wurden bei Gerhausen mehrere Schachtiifen gehaut, die 
nunmehr cine ration ell ere Fabrikation ermiiglichten. Auaer del' 1838 er
worbenen \Vasscrkraft in Ehrenstein wurden im Blautal weitcre Wasser
krafte bei SofJingen (mit 40 PS), Gerhausen (mit 35 PS) und Weiler (mit 30 PS) 
in den Dienst del' Zementgewinnung gestellt. Als in Allmendingen ein 
zur Erzeugung von Portlandzement geeignett·;; Rohmaterial aufgefunden 
wurde, ging LEUBE 1864 auch zur Herstellung yon Portlandzement iiber. 
Zu diesem Zweek wurden dort neben den schon 1846 erbauten Sehaeht
Men fur die Romanzementherstellung mehrere neue grolbe Schil(:htOfen fiil" 
das Brennen von Portlandzt~ment errichtet. 

Das genaue Griindungsdatum der Firma Gehr. LEUBE festzustellen, ist 
Ieider noeh nieht gelungen; sowohl ('ine Anfrage bei dem Schultheigenamt 
in Gerhausen wie Nachforsehungen im Llmer Handelsregister waren 1'1'

folglos. Die Durchsicht del' sorgfiiltig gefiihrten, teilweise aber sehwierig 
zu entziffernden Tagebiieher GUSTAV LEURES ·5) ergab zwar aueh kein sicheres 
Resultat, wohl aber einen gewissen Anhaltspunkt fur die Datierung. Am 

I) Industrie, Technik 1I. Handwerk, Beilage wm Stuttgarter Neuen Tagblatt, N\". 11 
yom 11. 11. 1922. 

2) Veriiffentlichungen iiher GI]STAY LJWBE sen.: V EESENMEVER: lahreshefte d('s Vercins 
f. vaterliindische Naturkunde in Wiirttemherg, Jahrg. 188:3, S. :36 - -17; OTTO LEtHE: Bau-
7.eitung fiir Wiirttemherg, Baden, Hessen, Elsa{~-Lothringcn, Bd.5 (1808), Nr. 21, S. 166 his 
170:. vgl. auch: 100 Jahre Ulm~che Gewerbeg~8ch'ichte 1826-1926 (VIm 1926), S.54-56. 

3) Nach dankellswerten privat(~n Allfzeichnungen von Kommerzienrat P.U'L WIGAND, 
Blauheuren. 

4) Die Firma Gebr. LEUE hat iihcr die Eigellschaften und Verwendungsmiiglichkeiten 
ihrer Erzeugnisse in dm lahren 1880 u. 1881 zwei kleine Schriftcn veriiffentlicht. 

5) Freund!. zur Verfiigung gestellt yon Herm OTTO LEVBE, Ulm, dureh Vermittlung 
von Hcrm H. Gms, Konstanz. - Die Tagebiicher ('nthalten mancherlei technologiseh inter
essante :\otizen, u. a. zahlfPiche Allgahen iilH'r ('ine von LEeBE mitbegriindct .. Zuckcrfabrik 
in Ulm. 
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6. :\,Hirz 1838 sehreibt LEVBE: « ... leh fuhr morgens 5'/2 Uhr mit Julius 
iiber Ehrenstein, dort Wasserkraf't angesehen, und Arnegg naeh Pappelau, 
dorten angekauften Anteil Acker ... eingesehen und graben lassen, ob reehtp 
Steinmasse vorhanden sei. was sieh riehtig so verhielt, darauf Kreidp
ablagerung eingesehen ... Fprner Kontrakte abgesehlossen wegen del' 
Steine ... » Eine weiterc Eintragung vom 26. April 1838 beriehtet von 
einem Ausflug nach Blaubeuren, wo pifrig «mineralisiert» wurde; hier wird 
aueh del' Besueh des «Oefele». del' Stellc, wo sieh del' geeignete Mergcl 
vorfand, erwiihnt. Am 20. Mai 1838 hei13t es: «Julius war mit Berlinger 
in Ehrenstein und hat auf seinen Namen die Wasserkraft dorten yon 
Zimmermann Berlinger iibersehreiben lasscn zu f. 800. - Wilhelm und 
ieh bezahltcn jeder f. 400. - .» Am 23. "fai 1838 sehreibt er: « ... Auch 
£lng ieh an Versuehe zu maehcn mit hydraulisehem Kalk, 261:4"'0 Thon 
enthaltcndem Kalk yom Oefele, Gerhausen . . . glanzend ausgefallen die 
Versuche ... » Am 2. Juli 1838 ist el" laut Eintrag wieder in Ehrenstpin 
gewesen und hat sieh «dorten den Kg!. Steinbrueh angesehen». 1m No
vember des Jahres 1838 beruft PI' den l\lechaniker HONEGGER aus Ziirich 
naeh Ehrenstein, wo nun ein Stampfwerk erriehtet wird. Am 23. Miirz 1839 
wird der «Platz besehen, wo der KalkLrennofen gebaut werden soIl», am 
24. Juni 1839 wird in Ehrenstein «das Daeh der Miihle aufgeriehtet», am 
5. Juli 1839 zeigt er « Vater unser Etablissement», am 22. August 1839 be
siehtigt cr den Of en und liiGt ihn «austragcn» «<es war teils gute, teils 
ungebrannte :Masse da»), am 17. September 1839 zeigt er auf einer Apo
thekerversammlung in Stuttgart seinen «Cement», am 14. Oktober 1839 
nimmt er sieh VOl', «wegen des Siebens cine andere Vorkehrung treffen 
zu lassen», am 8. ~ovember 1839 hat cr «ain Miinster die Ausbesserungen 
mit hydraulisehem Kalk gesehen»; am gleiehen Tag beriehtet er weiter: 
«Mein hydraulisehpr Kalk, den ieh in hiesigen Lokalblattern noch bekannt 
machtI', £lndet . . . ziemlichen Absatz, ich selbst mache eine Menge Ver
suche, anwelche allc sehr erfreulich ausfallen, VOl' meiner Apotheke wird 
... ein kleines Trottoir ... gemacht ... naehdem ein guter Grund gemaeht 
war, 11/," dieke Sehiehte von 1 Sinn·i hydraulisehem Kalk und 2 Simri Kies; 
naeh ganz kurzer Zeit erhartete das Ganze undohne Zweifpl wird die 
Anwendung ... allgemein in del' Stadt werden ... » 

Uber die weiter.e Entwieklung dps LEVBEsehen Unternehmens ist in 
der schon zitierten Arbeit von OTTO LEVBE Xaheres naehzulesen. Aus den 
oben mitgeteilten Daten la131 sieh jedenfalls entnehmen, daib zwar die 
Griindung des Unternehmens und die Vorarbeiten fiir dic lnbetriebsetzung 
in das Jahr 1838 gefallen sein diirften, dag abel' von del' eigentliehen 
Zcmentherstellung erst von 1839 ab die Rede spin kann. 

LEVBE hat 1839 cine Geogno.~fi8che Beschreibuug del" Umgegelld vou Ulm 
(J. EBNERsehe Buehhandlung) vcriiffpntlieht, in del' er - in dem Absehnitt 
iiber den grauen Kalkmergel (S. :n ff.) - folgende Angaben maeht: «Naehdem 
ieh die Analyse des Kalkmergels von Gerhausen beendigt hatte, sehlog ieh 
aus dem Ergebnisse derselben, dag (~r' sieh zu einem hydraulisehen Kalk 
eignen miisse, und in del' That, meine Vermutung hat sieh in von mil" im 
Kleinen angestelltpn Versuehen auf eint' spIll" entsehiedene Weise bestatigt ... 
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SpateI' hahen Versuche im Grofben, welche Werkmeister WElL in Blauheuren 
auf meine V!~l'anlassung, und die Anw(~ndung, die ich selhst in meinem 
eigenen Hause von ihm rnachtc" ehenfalls so voHkommen hefl'iedigende 
Ergehnisse gewahrt, daf.; die kiinftigc technische Benutzung dieses hydrau
lischen Kalks entsehieden gesichert ist.» In del' 1843 erschienenen Schrift 
von WILHELM und GUSTAV LEllBE « Untersuchungen. ilber das rnineralische llLllterial 
der U mgegend von Ulm in Belreff seiner Verwendbarkeit fiir Bauzwecke und ins
be.~ondere seiner Bedeutung fur den Festungsbau» gehen die Bruder LEUBE eine 
interessante Geschiehte del' 13rliehe von Gel'hausen; sie maehen es wahr
scheinlich, dafb del' dOl't yol'kommcnde Mergel schon im Altertum gehroehen 
und gebrannt wurde, und dag die Riimer ihn gekannt und fur Stragenhau
zwecke verwendet haben. «Die weitere Geschiehte del' Briiehe ist ganz 
neu. VOl' etwa vier Jahren gab cine von uns gemachte Analyse des Merge Is 
vom Oefele Anlal.~ zur Erkenntnis seiner :Katur und ausgezeichneten Tauglich
keit fur die Bereitung von hydraulisehelll Kalke. Seitdem haben wir, des
gleichen zwei Unternehmer yon Blauheuren, die f\eker, welche ihn enthalten, 
angekauft, und wir in Ehrenstein ein gr01beres Fahrikgeschaft mit mehreren 
Of en und einem eigenen Wasserwerke zur Bel'eitung von hydraulischem 
Kalke aus ihm etahliert, und hen-its Hind mehrere tausend Zentner des
selben verwendet worden.» 

Diese Angahen aus den heiden LEUllE'schen Sehriften stehen mit del' 
ohen gegebenen Datierung des Beginnes der Zementfabrikation LEUBES im 
Einklang. Sic gewinnen dadurch an Interesse" daf.; hier del' ~ame des 
'Yerkmeisters JOHANN DANIEL 'VEIL auftaueht, dem naeh Verofl'entlichungen 
von W. WElL 1) del' Ruhm gehiihren solI. VOl' LEliHE in del' Gegend von 
Blaubeuren Zelnent hergestellt Zli haben. Fur die Richtigkeit diesel' Be
hauptung lassen "ieh folgende, dokurnentariseh belegbare Daten anfiihren: 

1834 wurde WElL, wie er in einer spateren Eingahe an den Konig von 
Wlirttemberg (yom 24. Febrllar 1843) schreibt, «auf den Gedanken geleitet, 
mit dem schwarzen Kalk. wie er sich bei .Iebenhausen vorfindet, und 
spateI' mit clem Basalt llnd Trag Versuehe zur Gewinnung eines neuen 
Bindungsmittel" anzustellell». SpiHer machte er dann «mit den in del' 
Blauheurer Gegend hrechendell Kalkfelsarten versehiedene, aher immer 
vergehliehe Ver"uehe», bis er sehliefhlieh auf den auf del' Heininger H<'ihe 
hrechenden Kalkmergel gefiihrt wurde, dessen aufbere ~lerkmale ihm nach 
aHem, was er «his dahin teil" all" Buchern, teils aus E~fahrung gelernt 
hatte, das passendste:\'laterial darzubieten schienen». Von den ersten 
siehen Branden, die er in einem selbstgebauten Of en mit diesem ylaterial 
anstellte, migraten yier., sehlief.~lieh gelingt es ihm, einen hydraulischen Kalk 

1) Wer i8t del' jJpgl'under der deutschm Zemenlindustrie? (Illdustric, Technik, Hand
werk, Techn. Beilage z. Stuttgarter J'IIeucll Taghlatt, Nr. 11 Y. 11. 11. 1922); ferner: Johann 
Daniel Weil, TVakmeister u Z~me!df(/brikant in BlfluiJe1wen. Hin Beitrag z. Elltstehungs
geschichte d Zel/lel1t('abrilwtion in lViirttemher.q. (Fiir Bauplatz u. \V erkstatt, Bcihlatt (Stutt
gart), 8. lahrg., ~r. 9, Sept. 1913; I\r. Ie, Okt. 1(13): au'~crdem wur(k mir das von Nach
kommcn (Obcrrcchnung;;rat \VIT.HEL~l WElL, Heilhronn, dessen Bruder, Stadtbaumcister 
WElL, ill 11m, und dessen Vetter, Biirgcnncister Dr. SIGLOCH in Stuttgart gesammclte 
Material iilH'l' dercn Grof:\vat('l' 1. D. \YEIL, darunter Ahschriften aus den .\ktcn des ~1ini

steriulIls Ot'S Inncrn in St IIttgart. frt'llnolichst "Ill' Vcrfiigung gcstellt. 
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herzustellen, der allen Anforderungen entsprieht. Am 10. Dezember 1838 
sehiekt er Proben des Rohmaterials und des Zements an den Vorstand der 
Stuttgarter Gewerbesehule, Baurat FISCHER, am 28. De7:emher desselben 
Jahres gehen Proben an den Stuttgarter Aussehuil. del' Gesellsehaft fiir Be
forderung del' Gewerbe, am 20. Januar 18;39 win) del' WEIL'sehe Zement 
offentlieh in Zeitungen angekiindigt. 1) 

WElLS Gesueb, in dem er den Keinig um eine Unterstiitwng bat, die 
ihm den Bau einer mit Wasserkraft hetriebenen ~liihle ermoglichen sollte, 
wurde nach der Begutaehtung dureh den Kreisbaurat v. BiiuLER (vom 13.Feb
mar 1844) absehlagig beschieden. Baurat v. BUHLER auil.ert sieh iiber WElL 
folgendermaiben: «Ohwohl ieh denselhen als einen soliden und tatigen J1ann 
sehildern hchte, dem vieles Verdienst in Auffindung des niitzlichen Bindungs
mittels beigemessen wird, und del' die ersten Versuche ZUI" Auffindung desselben 
auf eigene Kosten maehte, so wird es doeh nieht mehr irn Interesse der Staats
verwaltung Iiegen, dessen l'nternehmen weiter zu unterstiitzen, naehdem 
andere inzwisehen aufgetretene Konkurrenten die Zubereitung des hydrau
lisehen Kalks in jener Gegend irn Groi~en betreiben, und dem diesfalligen 
Bediirf'nis geniigend entsprochen ist.» 

Also aueh dieses amtliche Schriftstiick, das zugleieh ein bezeichnender 
Beitrag zum Kapitel « Erfindersehieksal» ist, hestatigt - wenn auch mit etwas 
gewundenen Ausdriieken - einwandfl'ei die Prioritat WElLS gegeniiber LEDBE. 
Ubrigens hat OT'l'OLEURE spateI' 2) - unter Bezugnahme auf die Veroff'ent
lichung von W. \VEIL - wgegehen, dalb .I0H. DAK. WEIL V 0 r GUSTAV LEURE 
Zernent gehrannt hat; nach wie vor glaubt er allerdings G. LEUEE als den 
Begriinder del" deutschen Zementindustrie bezeiehnen 7:U diirfen, weil er 
industriell erfolgreicher war als sein Konkurrent WElL. Eine objektive Ge
schichtsschreibung der Technik winl sich diesel' Auffassung nicht ganz 
anschliei,l,en konnen und auf Grund des his jetzt vorliegenden .Materials in 
del' Kontroverse LElJBE-WEJL zu dem Ergebnis kommen, dag JOIl. DAK. WElL 
kune Zeit vor G. LE1:IlE die Verwendbarkeit des in der Gegend 
von Blaubeuren vorkommenden Kalkmergels zur Zernentfabri
kation erkannt und auch kur7:e Zeit vor ihm - 1838- Zement 
fabrikmaibig hergestellt hat. Oh - wie es eine rniindliche Uber
liefernng in der Familie WElL wissen will 3) - LEDRE durch eine von WElL 
ihm zur Analyse eingesandte Probe des hydl'aulischen Kalks auf den Ge
danken gebraeht wurde, seiber in Blauheuren die Zernentfabrikation auf
zunehmen, oder ob - wie G. LE1:BE hehauptet 4) - \VEIL erst dureh LEUBE 
zur Vornahme groiberer V ersuche veranla(.~t worden ist, soll hier nicht 
naher untersucht werden. Es ist an sich wohl denkhar, dag sowohl WEIL
durch seinen Bernf und durch seine fiir einen Maurermeister ungewc)hn
lichen theoretischen Interessen und Kenntnisse - wie auch LEVEE - als 
vielseitig interessierter Chemiker lind JJineraloge - aus eigener Initiative 

1) V gl. Der Blalllllunn, Amtsblatt f. tl. Bezirk B1alllwurell, ~r. 7 \. 12. 2. 1839 nnd 
.\'r. 47 v. 21. 4. 1885. 

2) Schwiibischer Merkur, Nr. 44 v. 22. 2. 192:). 
3) Pri,atmitteilung von \Y. WElL. 
4) Geugnostische Beschreibung usw., S. :)1. 
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auf das Problem del' Zementfahl'ikation gekommen sind, und daG die 
parallel gerichteten Bemiihungen del' heiden sieh erst kurz VOl' dem Zie1 
gekreuzt haben, wohei deltJ einen die handwerbrnaf.l,ige Praxis, dern anderen 
die wissenschaftliehp Sehuillng zugute kamen . 

.\Iit del' Entseheidung ·dieses PrioriHHsstreites ist abel' die Frage. weI' 
zuerst in Deuts(:hland Zelllent hergestellt hat, noeh nieht gelost. In del' 
zuletzt angefiihrten Veriiffentlidmng von O. LEUBE findet sieh die kurze 
Angahe, daf~ ein gewisser GEYSSEL in Tuttlingen schon v 0 r 1838 Zement 
hergestellt habe. Eine Anfrage heim Tuttlinger Arehiv braehte keine Allf
klarung. Es lieg sieh zwar in Tuttlingen ein ~aehkomme dieses Zement
fahrikanten, del' Kaufmann FJUEDRIClI JAKOB GEYSSEL, ermitteln .. dem die 
Tatsache lwkannt ist, dal.~ sein 1796 gehorener Groihater Zement fahriziert 
hat; nahere Daten lid.~en sieh aher his jetzt nieht beibringt·n. 

Unt{)r den deutsehell Forsehern. die sieh zu Anfang des 19. Jahrhunderts 
mit del' Aufklarung der 1\atur des Zemellts befaf.l,t haben, sind vor aHem 
JOHAN:\, )iEPO,\WK VON FCCHS 1) (1774 -1856) und JOHANN FHIEDRICH JOHN 2) 
(1782 - 1847) zu nennen. Ihre Sc:hriften. besonders eine Abhandlung des 
ersteren « Ubel' Kalk una Miirtel» 3), haben seinerzeit in allen Kreisen, die sich 
fur das Zementproblem interessierten. bereehtigtes A ufsehen erregt lind 
Wissenschaft und Tec:hnik neue Al1l'egungen gegehen. 4) Die an diese Ar
beiten unmittelbar anknupfende Literatllr ergibt wiehtige Fingerzeige fur 
die Erforsehung del' friihesten deutsehen Zernentgesehichte und verdient 
deshalb del' Yergangenhei1. entrissen zu werden. In Bayern war es vor 
aHem del' am 16. :\overnber 1854 in ~liinchen als Oberbaurat gestorbene 1n
genieur FRlEDHlCH PANZER 5). del', den Allregungen von FucHs folgend, an das 
Auf'suehen des Hohstofl'es fiil' die Zementherstellung, an die Fabrikation des 
hydraulisehen Kalks und an seine hautec:hnisehe Anwendung heranging. 
Er hat 1832, in t~iner Zusehrift an die Redaktion des Kuns1.- und Gewerbe
blattes 6), iiher dit· Ergebnist5e del' Verwendung von Zernent hei 25 Bauten 
im lTntermainkreise unter~litteilung von Zeugnissen und Gutac:hten be
ric:htet. PAI\ZEH entdeckte u. a. bei Bamberg mehrere Mergellager, die sic:h 
zur Herstellullg yon Zelllent eigneten; den besten Kalk fand er auf den 

') Biographischc,: QlTlETMEYEIL Znr lie.<chi,·htf' det' Erfinrlung des Portlandumentps, 
S. 175 - 1711: vgl. ferner Nekrolog yon C. C. K.USEI{ in dt'm W nke: Gesammelte S('hriften 
des .T"h. Nep. 1'. Fnch, (Mllllchen 1856). 

2) V gl. QlIETME\"ER, DJ'. med . .Tohllllil. P'l'iedrich John (Zcmeu( lot [1925J. S. 710 - 712) 
und NEOlA'>". Dr. r/led. Johann F1'1fdrich John im Ul'tPiI seiner Zeitgenussen (Zement 14 
[1925J, S. 871\- H8e). 

3) Ersciticncf] 18:29 in ERIl\LI"" Journal f. (cchui,citc n. iikouomisc\w Chemie. Bfl. 6, 
S. 1 -:26 \I. ];1:2 - 162. 

") Sowohl WElL wi!' LEUlE kannkn nachwl'i~lich die grundkgenden Arbeitell von Ft:CHS. 

5) Schriften: «Anleitllng abel' die iJel'eitung des Mijrtel~ aus hydraulischrm Kalke in 
BeziehurlY auf die Auffinduug des vorziiglich hirzu sich eiqnendm Merge/s usw., bei 
.los. LINIlAITER ill 1\liinch('u. :2. ;\uflap!;e 182:h lind: « tiber das Vorlcommen des hydraulischen 
Kallce.< in del' Keuperfo/'nwtion, iliJeI' die Duuerha/tigkeit, absolute und j'uckwil kende 
Festiqlceit desselb,n und del' Stfine, als Beitra.q zu don Bllu des Kanales Zllr Ver/,indung 
del' D011fm mit drm Muiw>. Mit zwei Steintafeln gr. 8°, Munchen 18:16 bei .los. Lr"lDAI'ER. 

fi) Dell hydranlischen Kalk heiref/l'nd: Kuns(- lIud Gf'werJwblatL 18 . .lahrg. (Ie. Bd.), 
Miinchell IIl:l:2. S. 111 - 144. 
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Hohen zwischen dem Regnitz- und Aurachtal. Auf seine Veranlassung wurde 
im Werkstadel der Bamberger Bauinspektion eine Miihle mit Tretscheibe 
eingerichtet, die er in seiner Schrift «Uber da.y Vorkommen des hydraulischen 
Kalkes» (S. 13 ff.) eingehend beschreibt. Da PANZER in seiner Eigenschaft 
als Koniglicher Baubeamter den unter seiner Anleitung hergestellten Zement 
nicht gut vertreiben konnte, wurde auf seinen Antrag ein Privatmann, KARL 
ZELGER in Bamberg, mit der Fabrikation und dem Vertrieb des Zements 
betraut. Am 13. Februar 1834 hat ZELGER im «Korrespondenten von und fiir 
Deutschland» die Ubernahme dieses Geschaftes mit folgenden einleitenden 
Worten angezeigt: «Da der hydraulische Kalk bisher mit dem besten Erfolge 
angewendet worden ist, so habe ich die durch die Konigliche Bauinspektion 
hergestellte Maschinerie iibernommen und bin dadurch in den Stand gesetzt, 
dieses iiberaus niitzliche Material urn billigen Preis ab:wgeben... Der 
hvdraulische Kalk wird sowohl im Wasser als auch in frever Luft steinhart 
u;"d iibertrifft den gewohnlichen Kalk an Koharenz uud Bi~dekraft in hohem 
Grade; in dieser Beziehung kommt er dem Tra~ von Andernach, dem romi
schen Mortel der Alten und dem Cament, welchen die Englander gebrauchen, 
vollkommen gleich.» Das Konigliche Kreisbaubureau in Bayreuth nahm diese 
Ankiindigung am 27. Februar 1834 in das «Kreis-Intelligenzblatt» auf und fiigte 
noch eine Empfehlung hinzu, in der sie betonte: «Es ware sehr zu wiinschen, 
da~ der in diesem Kreise gewonnene und nach der Anweisung des Konig
lichen Bezirksingenieurs PANZER in Bamberg bereitete vortreffliche hydrau
lische Kalk viele Abnehmer £lnden moge und dadurch die Veranlassung 
gegeben werde, die Bereitung dieses Materiales ins Grof~e zu treiben, die 
wiewohl gegenwartig nicht bedeutende Kosten desselben noch mehr zu 
verringern und auf solche Weise gemeinniitziger zu machen». Gleichzeitig 
wurde, urn den Transport des hydraulischen Kalkes in die oberen Gegenden 
des Kreises zu erleichtern, auch die Errichtung einer Niederlage des Materiales 
in Bayreuth angekiindigt. 

Aus den Zeugnissen iiber die Brauchbarkeit des hydraulischen Kalkes, 
die PANZER im Kunst- und Gewerbeblatt veroffentlichte 1), sind noch einige 
weitere Angaben bemerkenswert. Schon im Anfange des Iahres 1830 konnte 
PANZER in einer Sitzung der Wiirzburger philosophisch-medizinischen Ge
sellschaft kleine Proben seines «wunderbaren Bindemittels» vorzeigen. Am 
23. Iuli 1830 ist eine Lieferung von Zement (an den Gutspachter J. A. SCHLIER 
in Wiirzburg) belegbar. Mehrere Privatpersonen wurden durch die guten 
Erfahrungen, die sie mit dem neuen Baustoff machten, angeregt, selbst die 
Fabrikation aus geeignetem Rohmaterial aufzunehmen, so der Ziegler GEORG 
ADAM BURKARTH in Marktsteinach, der im eigenen Kalkofen Zement aus 
den in dieser Gegend vorkommenden «Steinen» hrannte. PANZER riigt 
iibrigens, da~ der neue Baustoff zu teuer verkauft und daf~ insbesondere 
beim Mahlen des gebrannten Materials, das meist in Gipsmiihlen geschah, 
«verwerflicher Wucher getrieben» werde. Er hat, urn dies em Wucher vor
zubeugen, «den Miiller KASPAR SCHUBERT zu Wiirzburg im July 1831 zu einer 
Fixierung des Preises zu 9 kr. per Malter hydraulischen Kalk zu mahlen 

I) 1. c. 

Lippmann-Fesischrift. 13 



194 GUNTHER BUGGE. Cher die Anfangc der deutschen Zementfabrikation. 

und zu einer desfallsigen offentlichen Bekanntmachung veranla:at, welche 
man in dem Intelligenzblatte des Untermainkreises vom Jahre 1831, Stiick 76, 
Seite 1279 findet, so zwar, da1b das Malter Kalkpulver, aIle Kosten inbe
griffen, nur auf 33 kr. zu stehen kommt, ein Preis, wobey sowohl die Kalk
brenner als auch die Miiller gut bestehen konnen». 

MARTIN BALD. KITTEL, Rektor der Kgl. Bayerischen Landwirtschafts- und 
Gewerbeschule in Aschaffenburg, hat 1836 als Anhang zum J ahresbericht 
diesel' Schule fiir 1835,36 eine Schrift 1) veroffentlicht, die ebenfalls ge
schichtlich verwertbare Hinweise auf die Zementfabrikation zu Anfang der 
30 er Jahre des 19. Jahrhunderts enthiilt. KITTEL erwiihnt (S. 4), FUCHS habe 
«fiir Bayern und insbesondere fiir den Isar-, Ober- und Unterdonaukreis 
das Nothigste gethan, und schon seit fiinf Jahren wird natiirlicher Ciiment
Kalk in hydraulischen oder Wassermortel verwandelt, in dies en Kreisen zu 
allen Wasserbauten, so wie zu Bewiirfen, welche der Feuchtigkeit des Bodens 
und dem zerstOrenden Ungestiim der Wetter-Seite trotzen sollen, angewandt. 
Fur den Unter- und Ober-Mainkreis hat, durch die von FUCHS herausge
gebene Anleitung selbst belehrt, sich der Kgl. Ingenieur F. PANZER, in Auf
suchung, Behandlung und Verwendung des in Franken nicht seltenen hy
draulischen Kalks ein bleibendes Verdienst erworben.» W eiter hei:at es 
(S.4): «Ganz in der Niihe hiesiger Stadt, zu Hanau, wird von der KOCH
schen C ii men tf a b ri k aus Mergel ein Ciiment bereitet nnd damit ein 
ansehnlicher Handel, selbst auch nach Bayern getrieben, wiihrend dieses 
doch aIle Welt damit versehen konnte.» Dann beschreibt KrTTEL zahlreiche 
Fundorte von Zementkalk im Bereich des vormaligen Fiirstentums Aschaffen
hurg und des Spessarts und gibt niihere Anweisungen fur die Verarbeitung 
dieses Materials zu Zement und dessen Verwendung zu Bauten aIler Art. 

Die von KITTEL angefiihrte Han a u e I' Z e men tf a b r ik wird auch 
in einer 1844 erschienenen Arbeit von ENGELHARD 2) «Uber den Casseler 
Zement» erwiihnt. Ein mil' von Dr. M. W. NEUFELD freundlichst zur Ver
fiigung gestellter Auszug aus diesel' Veroffentlichung besagt, da:a der «Casseler 
Zement» schon seit etwa 1833 auf der Pulvermiihle nnd Gipsmiihle bei Cassel 
von dem Fabrikanten ERNST KOCH bereitet worden sei und seinerzeit schon 
weitgehende Anwendung in Deutschland gefnnden habe. Ais Lieferanten 
werden angefiihrt: ERNST KOCH, Pulvermiihle hei Cassel, und ERNST KocHsche 
Cementfabrik in Hanau. 3) 

Zusammenfassend dad man also sagen, da:a s c h 0 n z u Beg inn de r 
30er Jahre des 19. Jahrhunderts - also geraume Zeit vor derAuf
nahme del' Zementfabrikation durch WElL und LEUBE in Blaubeuren -
Zement (Romanzement) an mehreren Orten Deutschlands ge
werhsmiifbig hergestellt worden ist. 

1) «Del' hydl'aulische oder Climent-Kolle aus der Umgegend von Aschatfenburg und 
dessen Beniitzung», Aschaflenburg 1836. Gedr. bei M. J. WAILANDT'S Wittib u. Sohn. 

2) Journ. f. d. Baukunst, Bu. 20 (18H), S.16!i-188, 189-199. . . 
S) Ubl'r die Geschichte dieser Fabrik und ihre vermutbaren Zusammenhange nut ]etzt 

noch bestchendrn Firml'n sind weitl'rc ~achforschungen im Gange. 



Zur Stellung von Karl Gusta v Bischof (Bonn) in der 
Chemie des 19. Jahrhunderts. 

Von 

PAUL DIERGART. 

1m Folgenden soll versueht werden, die ehemisehen Leistungen von 
KARL GUSTA v BISCHOF, dem ersten Chemieprofessor in Bonn, der aueh als 
Geologe einen Namen hatte, kurz zu umgrenzen, um die Erinnerung an 
ihn fiir die Gesehiehtshiieher der Chemie waehzurufen, die ihn nicht oder 
kaum erwahnen. 

Geboren wurde er am 28. Januar 1792 in Worth bei Niimberg. Als 
Aehtzehnjahriger hezog er die Universitat (wahrseheinlieh Erlangen) im 
.Jahre 1810, nachdem ihn sein Vater, der Sehulrektor war, selbst dazu 
vorbereitet hatte. ~aeh seiner 1814 erfolgten Promotion wurde er im Alter 
von 23 Jahren in Erlangen 1815 als Privatdozent zugelassen, und zwar 
naeh einer gefl. :Mitteilung von Herm Professor FERDINAND HENRICH in Er
langen vor einigen .Jahren, als der erste fiir Chemie daselbst. 1819 wurde 
er in Bonn augerordentlieher und 1822, also 30jahrig, ordentlieher Pro
fessor fiir Chemie daselbst. 1)ort ist er im hohen Alter von fast 79 .Jahren 
am 29. November 187C heimgegangen Hnd infolge letztwilliger Verfugung 
in aller Stille heigesetzt worden. Eine groge Gedenktafel nahe der Kapelle 
des heriihmten Bonner alten Friedhofs zeigt die Stelle, unter der seine 
sterbliehen Uberreste ruhen.!) Er hat also reich lieh .so Jahre seines arbeits
reiehen Lebens in Bonn wgehracht, wo e1" von 1819 bis 1843 im Poppels
dOl·fer SehIog Horsaal und Laboratorium sowie aueh seine Wohnung mit 
Familie inne gehaht hat. 2) £In Winterhalhjahr 1843/44 winl als seine 
Wohnung ein von ihm umgehautes Gartenhaus an der Poppelsdorfer Allee 14 
henannt. Dag seine geistigen Belange mit den Naturwissensehaften dureh
aus nieht ersehopft waren, beweist das Dantekranzehen, das er und seine 
Gattin zu Hause abzuhalten pflegte, lInd an deIll sieh Manner wie der 
grof~e PhiIoIoge RIETSCHL und andere beteiligten. In Bonn war damals die 
Dantetradition besonders in Pflege. 3) Sehr befreundet war ('r mit dem 
damaligen Bonner Berghauptmann VON DEC HEN und dem dortigen Minera
logen I\OGGERATH, aueh mit ERNST ",IoRlTZ ARNDT und A. W. VOi\ SCHLEGEL vl'r-

') POGGENDORFFS Biogr.-Litterar. Hdwh .• Ed. HL 1898, auch \le!. I, 186:3., fprIwr Bonner 
Ztg. Y. :30. NoYt'mbt'r, 1. uml :3. De7.emher 1870 (Alwnd), Sterh~urkunde. 

2) Amt!. Verzeichnis des Personals lind der Studierenden in Bonn (Stadtarchiv). 
3) Bonner Ztg., 28. Juni 1921, naclt delll «Romanischen lahrcsbericht» 1911, XI. -to 

10* 
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band ihn gute Freundschaft. l ) So viel zur kurzen Kennzeichnung semes 
au~eren Lebensganges. 

Ais 25 jahriger brachte er sein wohl erstes Buch heraus, und zwar 
zusammen mit seinem Fakultiitskollegen AUGUST GOLDFUSS unter dem Titel 
«Physikalisch-statistische Beschreibung des Fichtelgebil·ges».2) GOLD FUSS sagt im 
Vorwort yom 27. September 1816 iiber BISCHOF, daib die Hohenmessungen 
und die daraus abgeleiteten Verschiedenheiten des Klimas, die Berechnung 
des Fliicheninhalts usw., die Untersuchung der Mineralquellen, die Analyst' 
des griinen Fossils im Bronzite, die physikalische Untersuchung der pola
rischen Steine, die Bestimmung der Hohen- und Liingenverhiiltnisse des 
Profilrisses und besonders die Aufnahme und Zeichnung der Karte BISCHOFS 
Werk seien, wozu ihm seine guten mathematischen Instrumente sowie 
seine praktischen Kenntnisse, dil:' er sich als ehemals verpflichteter Geo
meter erwarb, erspriemiche Dienste leisteten. Nur durch seine, d. i. GOLD
FUSS' Ortskenntnis, durch Herbeischaffung der Hilfsmittel und durch Uber
nahme der Situationszeichnung, habe er (GOLDFUSS) ihm bei dieser Arbeit 
Hilfe geleistet. Die beiden Biindchen bringen mehr, als ihr Titel erwarten 
liiibt, so auch alles, was mit den Bewohnern und ihrer Tiitigkeit zusammen
hiingt, Viehzueht, Jagd, Fiseherei, Bienenzucht, Sagen yom Metallreichtum 
des Gebirges, ehemaliger Zustand des Bergbaues (Gold, Silber, Edelgestein), 
iiber den dortigen Bergbau urn 1816 (Eisen), ferner iiber dil:' Fabriken 
(u. a. elf Hochofen, drl:'i Blaufeuer, 24 Frischfeuer), seit uber 300 Jahren 
Knopf- und Patterll:'inhiitten im Gange, das sind Glashiitten im Kleinen, 
in denen Korallen und Hemdenknopfe aus einer Glasmasse hergestellt 
werden. Die Teehnik winl besehrieben, Anfertigung sehr schoner Glas
perlen; drei Glashiitten, seehs Alaun- und Vitriolwerke mit statistiseh
technischen Angaben liber Verbraueh an Rohstoffen und Erzeugung. Es 
wird das chemisehe Laboratorium in Redwitz als Musteranstalt fiir die 
Darstellung aller Arten yorzuglieher pharmazeutischer Priiparate im Groiben 
gelobt, und die Leinwand-, Baumwoll- und Schafwoll-Manufakturen er
fahren niihere Berueksiehtigung. Aueh Teil II uber die besondere Gebirgs
besehreibung enthiilt noch maneherlei fur die damalige Teehnik jenes 
Landes Wiehtige. Man sieht, chemisch ist auch dieses wohl erste Bueh 
BISCHOFS lehrreieh, trotzdem man es dem Buehtitel naeh kaum vermuten 
kann. Schon in diesem Buche fiihrt sich der junge Erlanger Privatdozent 
als griindlieher und vielseitiger, zugleich hoffnungsvoller Forseher ein. 
ZITTEL besprieht dasselbe in seiner «Geschichfe der Geologie» 3) anerkennend. 

Gleich nach der Berufung BISCHOFS hach Bonn tritt dieser 1819 mit 
seinem wesentlich die an organise hen Korper behanqelnden Lehrbuch der 
SWehiometrie4 ) als Anhang zu weil. FRIEDR. HILDEBRANDTS «Lehl'buch der Chemie 
als Wissenschoft und Kuusf» hervor. Das Vorwort yom April 1819 (Bonn) 

1) Miindliche Mitteilung seines mehrjahrigen Assistenten, Dr. HOEDT, der spater etwa 
28 Jahre an der Oberrealschlllp ZlI Krefeld gelehrt und seinen Lebensabend bis zum Tode 
in Bonn verbracht hat. 

,) Niirnberg 1817, zwei Teile: I. Allgemeine, II. Besondere Gebirgsbeschreilmng. Die 
allermeisten von BISCHOFS Arbeiten befinden sich in del" Bonner Universitatsbibliothek. 

3) Miinchen 1899, S. 126. 4) Erlangcn, bei PAI,M 1819. 
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besagt u. a., dag BISCHOF das HILDEBRANDT'sche Lehrbuch nach dessen Tode 
vollendet hat. Er spricht auch von den Analysen des verdienstvollen 
WENZEL. Laut Von'ede sci es das erste Lehrbuch del' Stochio
met r i e aus streng mathematischem Gesichtspunkte. Del' erste Abschnitt 
behandelt auf 212 Seiten die «Historisch-kritische Darstellung del' StOchio
metrie» und ist ein Muster von Griindlichkeit und kritischem Sinn mit 
einer Unmenge genauer Literaturangaben. Er umfagt den halben Band 
und enthalt vieles zur besseren Wiirdigung der Chemiker jener Zeit. 1m 
2., 3. und 4. Abschnitt werden die Grundlehren der Stochiometrie (der 
Name Stiichiometrie), chemische Analysen als Grundlagen dersclben und 
die Berecbnung stOchiometrischer Verhaltniszahlen aus den genauesten 
Analysen dargelegt. 

Gleichzeitig mit dem «Lehrbuch der Stochiometrie» war BISCHOFS Bueh 
iiber «Die Enfwicklung der Pjlanzensubstanz» 1) im Druck, wie wir aus dem 
Vorwort des zuerst genannten 'Verkes erfahren. Gemeinsam mit dem Bonner 
Botaniker CHR. G. Ll\'EES VON ESENBECK und dem Erlanger :\lathematiker 
H. AUG. ROTHE wird das Thema auf 232 Quartseiten physiologisch, chemisch 
und mathematisch erortert, mit kombinatorischen Tafeln der moglichen 
Pflanzenstoffe und den Gesetzen ihrer stOchiometrischen Zusammensetzung. 
Wahrend BISCHOF sieh in der «SfOchiometrie» im wesentlichen mit den un
organischen Korpern auseinandersetzt, entwickelt cr hier seine }[einungen 
uber die Gesetze der organischen, aus den Elcmenten Sauerstoff, Wasser
stoff, Kohlenstoff und Stickstofr bestehenden Korper. Die Ausfiihrungen 
bieten namentlich fur den Vergleich mit den Ansichten von BERZELIUS iiber 
die organischen Verbindungen zu jener Zeit groi.~es Interesse. Die Form 
der Arbeit ist SO, dag der Leser die Untersuchungen an Band der unter den 
drei Verfassern gewechselten zahlreichen Briefe sich entwickeln sieht. Er
heblich gef(jrdert wurde diese Arbeit durch den um die Wissenschaft 
verdi en ten Minister Freiherrn VON STEDI ZUM ALTENSTEIN. Seite 25 - 60 gibt 
BISCHOF einen geschichtlichen Uberblick uber das, was in der Pflanzen
chemie bis damals (1819) auf experimentellem Wege erreicht war. Wir 
erfahren die Ansiehten von WATT. CAVENDISH, LAVOISIER, JOHN, PROUST, 
CHEVREUL, GAy-LUSSAC, THENARD, SAUSSURE und anderen, vor aHem aber von 
BERZELIUS, GEHLEC'1, FOI:RCROY. PROUT, VAN HELMONT, BOYLE, ELLER, DU HAMEL, 
BONC'1ET, HOFMANN, BRACONNET, CRELL. Auf Seite 171 finden wir Analysen
angaben der versehiedensten organischcn Substanzen naeh mehreren For
scbern vergleichsweise nebcneinander gestellt. Spite 60 kundigt BISCHOF 
ein einfaches, von ihm erdachtes Instrument fur genaue Bestimmungen des 
spezifischen Gewichtes organischer Ki)rper an, woriiber er spater mehr mit
teilen wolle. Die Arhpit ist wert festgehaIten zu werden, weil sie ein 
wichtiger Beitrag zur Beurteilung des Stan des der organischen Chemie his 
April 1819 darstellt. In HTELT'S «Geschichte der organischen Chemie» (1916) 
suchte ich nach einer Wiirdigung G. BISCHOFS vergebens: das hier fehlende 
Sachverzeichnis erschwert die Benutzung des Werkes. 

Auch seine gemeinsam mit den heiden l\'EES VON ESENHECK und NOGGERATH 

1) Erlangen 1819, 232 S. Quart. 
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1823 verfaibte Ylonographie uber «Die unterirdischen Rhizomorphen, ein leuchtender 
LebensprozpjJ» in den Verhandlungen del' Kais. Leopoldin.-Karolin. Akademie 
der Naturf., 11 C Quartseiten 1), pnthiilt chemisch manchps Fortschrittliche, 
z. B. chemische Analysen der Bergwerksluft durch BISCHOF und seine Ver
suche iiber das Verhalten der Rhizomorphen im Sauerstoff und in andpren 
Gasarten, sowie im luftleeren Raum, seine Prufung del' leuchtenden Pflanze 
auf ihre Elemente, sowie im Teil 4 weitere eigene Beobaehtungen und 
chemische Untersuchungen. Die praehtigen Kupfertafeln erithalten Stucke 
und Astehcn del' Rhizomorphen mit ihren leuchtenden Spitzen und eine 
von BISCHOF ersonnene pneumatischc V orrichtung mit Beschreibung zur 
Untersuchung eines Wassers und einpr Luft, dip sich zusammen in einer 
Flasche befinden, wozu d er gewohnlichc pneumatische Wasserapparat nicht 
verwandt werden konnte. 

Einigp Zeit darauf kiindigt BISCHOF in SCHWEIGGERS Journal 44 (1825), 
S. 253 bis 256 den 1. Band seines «Lehrbuchs der reinen Chemie», 368 S., an 
und zeigt, worin sich das Werk von ahnlichen unterscheidet, indem er die 
Inhaltangabc folgen lagt 2). Nach einer Einleitung wird hier die allgemeine 
Chemie und die Lehre von den Imponderabilien (Licht, Warme, Elektrizitat 
und Magnetismus) behanddt und das Ganze «dem groiben Chemiker dpr 
neueren Zeit, 1. JACOB BERzELn;s, gewidmet». Trotz der nicht gcringen Zahl 
neucrer chernischer Tland- und Lehrbiicher fand BISCHOl<" wie er im Vor
wort sagt, kcines, das die chcmischen Lehrcn in einer Ordnung behandelte, 
die ihm zusagte, und in einem umfange, der clem Bediirfnisse der Studierenden 
und der Dauer del' akademisehen Semester angemessen schien. Von der 
Herausgabe eines wciteren Bandes dipses Buches konnte ich niehts ermitteln. 

Dag unser Freund einen au(,~erordentlich p l' a k tis c hen Sinn besag, 
horten wir bereits ein paarmal. Er henutzte als erster das kohlensaurc Gas 
der Mineralquellen zur Bleiweil.~darstellung und grundete darauf eine Fabrik 
in Burgbrohl im Brohltal, woriihcr GUSTAV ADOLF WALTER in seiner Geschicht
lifhen Enl1cicklung der rheinischen Mineralfarben-Industrie (Essen 1922), S. 88 
Naheres beriehtet hat. Er crsann aueh cine einfaehe Vorrichtung, Schmelz
versuchc in ciner Stickstoffatmosphare anzustellen, auch das V olumen des 
aus einem Korper sich entwickelnden kohlensauren Gases zu bestimmen. 3) 

Er beschreibt ein einfaehes Knallgasgeblase nach HERMANN, die Bedingungen 
zum V orlesungsversuch betr. A mmoniakbildung bei Auflosung von Eisen 
in verdunnter Salpetersaure, die grolbe Ahnlichkeit des Hammerschlags mit 
dem Ylagneteisenstein.4) OdeI' er bespricht DANIELLS thermometrisches Hygro
meter 5), erfindet ein tragbares IIausfilter zur Reinigung des Trinkwassers 
mittelst Eisensehwallllll, das allS Steingut gefertigt ist und durch Kugel
hahn gefiillt wird. 6) Dann sind es Verbesserungen des Eudiorneters an
lalblich seiner Untersuchungen der Luftart, welehe del' Fisch CobiNs jossilis 

1) Bd. 21 (1823), S. 603 -712, mit zwei Kupfel'tafeln, Bonn. 
2) Bonn bei EDl'ARD WEBER, 1824. 
3) SCTlWEIGGERS Journal 24 (1313), S. 213 - 221. 
4) SCIIWEIGGERS JouJ'l1al 56 (1329), S. 123 -126. 
S) KASTNERS Archiv 2 (1324), S.442-H4. 
6) Chem. Ztl\'. 1879, S. 9.\ vgl. auch S. 190; Holzschniu mit Beschrcibung. 
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abgibt 1) oder Versuche liber klinstliche Kalteerzeugung mittelst schwefel
sauren Natrons und verdlinnter Schwefelsaure 2) und anderes. 

Auch der Met a 11 u r g i e gehort sein Interesse, wie aus einer Mitteilung 
liber das Polieren der Erze auf Silber mit gekorntem Blei auf trockenem 
Wege hervorgeht, das er von einem Harzer Hlittenbeamten erfahren hat 
und mit Anregungen zur anderweitigen Verwendung des Verfahrens ver
sieht.3) Uber das mehrere tausend Pfund schwere Meteoreisen von Bitburg 
in der Eifel schreibt er mit NOGGERATH eine historisch:-physikalisch-chemische 
Abhandlung.4) Auch fordert er die Kupfergewinnung aus kupferarmen 
Erzen (Das Ausland, 1870, S. 1216 fl'.). 

Ein mit Vorliebe von ihm gepflegtes Gebiet war die Untersuchung 
von Mineralquellen. 1m Jahre 1826 erscheint sein Buch liber «Die vulkanischen 
Mineralquellen Deutschlands und Frankreichs, deren Ur.9prung, Mischung und Ver
haltnis zu den Gebirgsbildungen, chemiscl1e Untersurltung der Mineralwasser zu Geilnau, 
Fachingen und Sellers im Herzogtun! 'Nassau», 413 S. Kleinoktav.5) Es behandelt 
die physikalischen und historischen Verhaltnisse, sowie die chemische Ana
lyse dieser drei Quellen unter Vergleich mit alteren Untersuchungen, dann 
die geognostischen Verhaltnisse. In einem besonderen Abschnitte werden 
darauf die Mineralquellen des Laacher Sees, des Siebengebirges, des Wester
walds und des Taunus, des Habichtwaldes, des Mei13ners, Vogelsgebirges und 
der Rhon, des Fichtelgebirges, Erzgebirges, Bohmischen Mittelgebirges, Riesen
gebirges, der Auvergne und des Vivarais in Frankreich, der Pyrenaen erortert. 
Zum Schlu13 au13ert er seine Ansichten iiber den Wert del' chemischen 
Analyse und klinstlichen Nachbildung von Mineralwassern (STRUVE). 1m 
V orwort erfahren wir von den ausflihrlichen Analysen des Wassers von 
Selters durch WESTRUMB VOl' damals 38 Jahren und durch DOBEREINER VOl' 
damals 7 Jahren und von Mineralwasser-Analysen durch KASTNER (vordem 
Bonn, damals Erlangen), und BERZELIUS (Karlsbader Wasser), kurz: sehr be
achtenswerte Studien! SCHWEIGGER nennt diese Schrift in seinem Journal 45 
(1825) «durch Unbefangenheit und Grlindlichkeit sich auszeichnend, wie 
a11e Arbeiten dieses verdienten Chemikers». 

Auch 1826 bringt BISCHOF eine physikalische und chemische Unter
suchung, und zwar die der Mineralquellen zu Roisdorf heraus 6), sowohl des 
Trinkbrunnens als auch des sogenannten Stahlbrunnens, ihre Vergleiche mit 
ahnlichen Quellen, arztliche Gutachten vom Marz 1826 liber die medizinischen 
Wirkungen del' Roisdorfer Quellen von CHR. FRIEDR. HARLEss-Bonn, NASSE
Bonn und anderen, und liber das Brunnengeschaft. 

Mit HARLESS zusammen veroffentlicht er 1827 in Kleinoktav 106 Seiten 
liber «Die Stahlquelle zu Lamscheid» auf dem Hunsrlick. 7) Der 3. Abschnitt 
«Physikalische und chemische Untersuchung des Lamscheider Mineralwassers 

I) SCHWEIGGERS Journal 22 (1818), S. 89 fr. 
2) SCHWEIGGERS Journal 52 (1828), S. 370 - 372. 
3) SCHWEIGGERS Journal 22 (1818), S. 230 - 235. 
4) SCHWEIGGERS Journal 43 (1825), S. 1 - 20. 
5) Bonn 1826, 413 S., Kleinoktav, enthiilt Namen- und Sachverzeichnis, ersteJ;es ohm, 

Seitenzahlen. 
6) Bonn 1826, 131 Seiten, Kleinoktav. 
7) Bonn 1827, 106 Seiten, Kleinoktav. 
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ist von BISCHOF verfa~t, S. 32 - 75: Priifung durch Reagentien an der Quelle 
selbst (Lakmus, Kurkuma, Kalkwasser u. a.), quantitative Bestimmung der 
fixen Bestandteile (in Wasser losliche Salze, in Wasser unlosliche Bestand
teile, Analyse des Riickstandes), quantitative Bestimmung der gasformigen 
Bestandteile, Vergleichung mit friiheren Analysen und allgemeinen Bemer
kungen. Der 2. Abschnitt behandelt die Geschichte des Brunnens v. 1. 1565 
ab mit einer Schrift des Trierischen Leibarztes JOHANN WINTHER von Ander
nach, spater Professor in Paris. Laut V orwort haben die beiden Verfasser, 
Chemiker und Arzt, mit dieser Veroffentlichung die Absicht gehabt, der 
Lamscheider QueUe ihrer Bedeutung gema~ den alten Ruf wieder zu ver
schaffen, und sie diirfen dieselbe auf Grund ihrer Untersuchungen unter 
die starken kohlensauren Stahlwasser rechnen. 

Ohne Jahrangabe (wohl bald nach 1836) erschien in Koblenz gemeinsam 
mit WEGELER, HARLESS und KLEIN von ihm eine Schrift iiber «Das Tonnis

steiner llfineralwasser, eine Wiirdigung», 34 S.Oktav. Das ehemalige Kloster 
Tonnisstein, nach dem Wasser so benannt, lag bei Brohl nahe dem Laacher 
See unterhalb Koblenz. Der Abschnitt II behandelt chemische Analysen 
von BISCHOF, auch Vergleiche derselben aus den Jahren 1827 bis 1836. 
Die Analysenergebnisse von MOHR sind in manchem von denen BISCHOFS 
verschieden, was dieser darauf zuriickfiihrt, da~ sich dieses Mineralwasser 
in seinem chemischen Bestande innerhalb neun Jahren sehr wesentlich ver
bessert hat. 

WertvoU ist auch die Schrift von BISCHOF und seinem Sohn KARL iiber 
«Die neue Minemlquelle zwischen Ahrweiler unrl Heppingen im Ah1"thale ltnd del· 

Apollinarisbrunnell» 1) vom Jahre 1854. Es erfolgt hier die genaue Festlegung 
der Verdienste von GEORG KREUZBERG, dem zu Ehren spater ein Denkmal 
in Bad Neuenahr errichtet worden ist, und den beiden BISCHOFS. Ais 
am 28. Juli 1883 dieses Denkmal iibergeben war, hat diese Tatsache 
den Wirkl. Geh. Rat VON DEcHEN in Bonn zu einer Ehrenrettung BISCHOFS 
veranla~t: GUSTAV BISCHOF habe sowohl die Quellen des Apollinarisbrunnens 
als auch die des Bades Neuenahr, von wissenschaftlichen Grundsatzen ge
leitet, aufgefunden; vgl. auch BISCHOFS Lehrbuch der chellt. und physikal. Geolo.'Jie, 
2. Ausgabe, Bd. I, S. 261 - 264, worauf wir noch zuriickkommen werden. 
VON DECHEN berichtet teils nach dem in der untenstehenden Anmerkung mit
geteilten Bericht, teils aus eigener Kenntnis der Verhaltnisse, da er mit 
BISCHOF enge befreundet war. Bei der Entstehungsgeschichte des Bades 
Neuenahr miisse daher des Namens GUSTAV BISCHOF vor allem gedacht 
werden, und nicht zuerst und gar allein G. KREUZBERGS, in dessen Wein
berg sich Kohlensaureexhalationen ereigneten und auch etwas «Sauerwasser» 
vorfand. In einem der Schachte wurde eine Mineralquelle von 19,50 0 C. 
angetroffen. Hier nun wurde auf den Rat von G. BISCHOF gebohrt und zehn 
Fu~ unter der Sohle des Schachtes eine machtig aufsteigende kohlensaure
reiche QueUe von 20,6 0 C. angetroffen. Von da ab geschah alles unter 

1) Verhdlgn. d. Naturhist. Ver. d. preuf.;. Rhlde. und Westf., Bonn 1854, Iahrg. 11, 
S. 365 - 371. Sein genannter Sohn KARL ist der Verfasser des bekannten Werkes iiber «Dill 
feuerfesten Thone», 359 S., Leipzig 1877. Vergleiche auch den Nachruf auf ihn u. a. in der 
Osterreich. Chem.-Ztg., 1911, 230. 
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hesonderer Leitung von GUSTAV BISCHOF und seinem Sohne KARL BISCHOF. 
1m Winter 1851152 erfolgte die Niederbringung des Bohrloches auf 49 FuB 
tief, wo eine aufsteigende QueUe von 21,1 0 C. angetroffen wurde. Auch in 
der Nachharschaft wurden auf BISCHOFS Hat Quellen erhohrt unter seiner 
und seines Sohnes stetiger Leitung. G. BISCHOF heteiligte sich auch mit 
Geld an dem Unternehmen. 1) 

Von seinen anderen guten Arheitell greifell wir noch heraus Uber die 
absoluten und spezijischen Gewichte von etwa 24 Gasarten2), Zur Analyse der Gasgernenge 
au~ Wassersto.if-, Kohlenox.IId-, Kohlellwasserstoff- und Olerzeugendem Gas (hetrifft 
Analyse brennbarer Gasgemenge)3), Uber die Luft in den Blasen am Dunndarm 
eines Schweines. namlich Sauerstoff und Stickgas ohne Kohlensaure 4), All· 
gemeine Bemerkungen uber die pnellmatische Chemie, eine besonders klare Arbeit, 
mit der bei BISCHOF iiblichen Zusammenfassung am Schlug 5), Uber die Irr
lichter oder Irrwische 6), namlich nicht verbrennender Phosphorwasserstoff nach 
VOLTA, eher Folge von Phosphoreszenz organischer Substanzen, mit Literatur 
zum Gegenstand. Weitere Beitrage von ihm zur analytischen und apparativen 
Chemie, auch der technischen, finden sich in ERDMANNS «.TournaI fiir prak
tische Chemie», worauf wir hier nicht naher eingehen konnen. 7) Auch die 
Arbeiten liber Schwefelkristalle aus Chlorinschwefe1 8), tiber die Niederschlage 
aus den sauren }letallauflosullgen d llrch SchwefelwasserstofP), iiber die 
Fallung des Bleioxyds durch Schwefelsaure und schwefelsaure Salze IO), eine 
besonders klare Arbeit mit analytischen Anregungen, dann seine nachtrag
lichen Bemerkungen « liber Analyse organischer Substanzen» 11), V ersuche und 
Betrachtungen liber die Zersetzllng des Ammoniakgases durch oxydiertes 
Stickgas 12), liber Verschluckung der Gasarten durch Schwefelkali 13), die Ver
bindung des Schwefels mit Wasser (betrifft Schwefelhydrat) 14), iiber Alkalitat 
des Glases und die chemischen Wirkungen des Lichtes 15), liber ein ziemlich 
emp£lndliches Heagens auf Platin (narnlich Wasserstoffgas) nach DOBEREINER, 
iiber Farbung del" Mosel- und Hheinweine durch }lineralwasser (betrifft die 
Ursache der schwarzlich-violettcn Farbung), iiber Entstehung der }1ineral
quellen durch einen einfachen AuflosungsprozeB, - letztere Beitl"age £lnden 
sich in SCHWEIGGERS Journal 45 (1825), - ferner iiber elektrische Fllnken aus 

') Verhdlg. d. Naturhist. Ver. d. prell1.\. Rhlde. u. \V estf., Jahrg. 40 (1883), Korrespondenz-
blatt, S. 108, Bericht iiber die Hauptversammlung des Vereins in Bonn am 7. Oktober 1883. 

2) KAST"IERS Arehiv f. Naturlchre V (182.5), S. 129 -145. 
3) SCHWEIGGERS JOllrnal37 (1823), S. 133 -175. 
4) SCHWEIGGERS Journal '±2 (182'±), S. 240. 
b) KASTNERS Archiv f. ]'I;aturlehre 1 (1824), S. 179 - 220. 
6) KASTNERS Archiv f. Naturlehre V (182.5),. S. 178 -180. 
7) V gl. Generalregister zu Bd. 1 - 30, Leipzig 1844, zu Bd. 31 - 60, Leipzig 18.54. Siehc 

auch weitere Angahen in POGGE"IDOItFFS Handw(jrterhuch. 
s) SCHWEIGGERS Journal :36 (1822), S. 270 - 276. 
9) SCHWEIGGERS Journal 39 (1822), S. :38 - 6'±. 

10) SCHWEIGGER s Journal 51 (1827), S. 228 - 237. 
11) KAsmERS Archiv IV (182.5), S.117-220. 
12) SCHWEIGGERS Journal 43 (182;)), S. 2.57 - 275. 
13) SCHWEIGGERS Journal 43 (182;)), S. 137 -1.51. 
14) SCHWEIGGERS Journal 43 (1825), S. :W2 - .398. 
15) KAST"IERS Archiy I (1824). S.442-+H. 
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positiv und negativ elektrisierten Konduktoren 1), tiher das elektrochemische 
VerhaIten des arseniksauren Kali im Kreise der V oltaschen Saule 2) und 
anderes sind recht beachtenswert. Sehr viele seiner geologisch-chemischen 
Arbeiten sind im Register zu den Jahresberichten der Fortschritte der Chemie 
usw. von LIEBIG und Kopp fur 1847 his 1856 (Giegen 1858), S. 13 verzeichnet, 
auch die ii ber das Wasser des Bades Oeynhausen. 

B i 0 g rap his c h e s aus BISCHOFS Feder liegt in seinem N ekrolog auf 
seinen Erlanger Fakultatsgenossen GG. FRIEDR. HILDEBRAl'iDT (1764 - 1816) 
vor, es betrifft ~)1 Schriften medizinisehen und 74 chemisehen Inhaltes 3). 
In alten Vorlesungsverzeiehnissen fand ieh, dalb unser BISCHOF im Winter
halbjahr 1823 - 24 eine Vorlesung tiher « Gcschichte der Chemie» und in 
den Sommerhalbjahren 1826, 27 und 28 eine solehe tiber die « Geschichte 
del' Chemie von LAVOISIER bis auf die neueste Zeit» angektindigt hat. 

Seine groibe Kenntnis der englischen und franzosischen Spraehe kam 
u. a. der deutsehen Chemie dadurch zu N utzen, dag er U be r set z u n g e n 
wiehtigerer Arbeiten, z. B. von CHEVREUL (Margarine), VAUQUELIN, LESLIE, 
BERZELlUS, GARN, BRACONNET (Spiersaure), GAY-LusSAc, TROM. THOMSON (tiber 
CAvENDIsn) und von andern Forschern, soweit ich sehe, nur in den Jahr
gangen 181.5 -18 von SCHWEIGGERS Journal den deutschen Chernikern leicht 
zuganglich gemacht hat. 

BISCHOF S Hauptarbcitsgebiet liegt aber wohl in der chemischen und 
physikalischen G eo log i e. Von seinen diesbeztiglichen Hauptwerken sei 
hier nur sein groges zweihandiges « Lehrbuch der rhemischen und physikalischen 
Geologie» 4) genannt, das 1854 bis 1859 seitens der Cavendish Society aueh 
in groger englischer Ausgabe erschienen ist. 

An der Bonner Universitat waren urn die lIitte des 19. Jahrhunderts 
cine Reihe von Forschel'n vereinigt, wie NiiGGERATH, BISCHOF, GOLDFUSS, 
FERD. ROMER, .MOIIR, GERH. VOM RATIl, VOGELSAl'\G, ZIRKEL und H. VON DECHEN, 
so dag Bonn mit Berlin in der Geologie eine Zeitlang wetteiferte. «BISCHOFS 
bertihmtes Lehl'buch del' chemischen und physikalischen Geologie eroifnete in 
origineller Weise ein neues, fast noch unbebautes Gebiet. Von Bonn ging 
auch die moderne Reform der Petrographie in Deutschland aus». So schreibt 
v. ZIITEL in seiner Geschichte del" Geologie 1899, S.218. Und tiber das Lehr
buch selhst augert sich v. ZITTEL an gleicher Stelle S. 306, dag BISCHOF 
nach Vorabciten von RROGNIAHT, DE LA BECHE, TURNER und R. BLUM fiir das 
ganze Gebiet der chemisehen "\Virkungen des Wassers auf Gesteine cine 
wissenschaftliche Grundlage geschaffcn hat, womit er die chcmische Geo
logie zu einem neuen selbstandigen Wissenszweig erhoben habe. Ich will 
tiber BISCHOF als Geologen hier nichts weiter sagen, hofI"e aber, dag seine 
diesbeziiglichen Arheiten von geologiseher Seite eine eingehende Darstellung 
find en mochten, in der auch die Entwicklung der Meinungen tiber BISCHO)' 
in del' seitherigen geologischen Literatur ihren Plat", findet. 

1) KASTNERS Archiv 11 (1824), S. 207 - 208. 
2) KASTNERS Arehiv VI (1825), S. 438 - 441. 
3) SCHWEIGGERS Journal 25 (1819), S.l -16. 
4) Bonn hei ADOLF MARCUS, Bd. 1 (1847), Ed. II (1851 - 05.'5), III zwcitcr, ganz 1I111-

gearbt'iteter Ausgabe, Bd. 1 - 3 (186:3 - 1866). 
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Ohne mein Thema an dieser Stelle erschopfend behandeln zu konnen, 
sei es doch noch gestattet, darauf hinzuweisen, dall. unser Freund sich viel 
bemiiht hat, seine Kenntnisse in gemeinverstandlicher Form weiteren Kreisen 
zu vermitteln. 1m Vorwort seiner «Populiiren Vorlesungenilber natunoissen
schajtliche Gegenstiinde» 1) lesen wir, dall. Anfang 1842 ARGELANDER, G. BISCHOF, 
v. DECHEN, GOLDFUSS, NOGGERATH und A. W. V. SCHLEGEL sich vereinigten, urn 
offentliche V orlesungen mit transparenten Bildern vor dem gebildeten Publi
kum zu halten. BISCHOF hat im obigen Buch einige seiner V ortrage all
gemeinem Wunsche entsprechend zum Ahdruck gebracht: Geologisches, 
dann iiber die Anziehung von Feuchtigkeit aus der Luft durch aIle Korper 
hei der Erkaltung, iiber die Ansichten der Bildung des Taus zu allen Zeiten 
und seine Entstehung durch die Warmeausstrahlung der Pflanzen im be
sonderen,iiber die Beruhigung del" W ogen dutch 01 seit ARISTOTELES, 
iiber die Geyser von Island und anderes mehr. In den J ahren 1848 und 
1849 erschienen seine «Populiiren Brieje an eine gebildete Dame uber die gesamten 
Gebiete del" Naturwissenschfljten». 2) 

1m V orstehenden glaube ich, KARL GUSTAV BISCHOF als Chemiker uns 
etwas naher gehracht zu hahen. Er hat die Zuriicksetzung oder ganzliche 
Ubergehung in den gebrauchlichen Geschichtshiichern der Chemie nicht 
verdient, weil er, wie wir sahen, ein ganzes Stiick auf vielen Gebieten der 
Chemie erfolgreich mitgearbeitet hat. 3) Und so mochte er denn kiinftig 
in der Geschichtschreibung der Chemie und in den geschichtlichen Zu
satzen der chemischen Hand- und Lehrbiicher, auch in den Biichern ge
ringeren Umfanges und in den fremdsprachigen, den Ehrenplatz einnehmen, 
der ihm gebiihrt. 

t) Aus den Gebieten der Geologie, Physik und Chemic, im J. 1842 und 1843 gehalten 
vor den gebildeten Bewohnern von Bonn, Ertrag zum Besten des Mlinsters zu Bonn; Bonn 
bei ADOLF MARCUS, 1843, ohne RI·gister und Ubefschriften. 

2) 1. Biindchen 1848 in Pfol'zheim, 16 Briefe. 368 S., 2. Biindchen 1849 in Bonn. 
17. - 32. Brief, 382 S., ohne Register. 

3) Laut Genel'all'egister 1868 -77 del' «Bel'ichte d. dtsch. chern. Gesellschaft» ist in dieser 
Zeitschrift kein Nachruf auf diesen Bonner Chemikel' gebl'acht worden. Gemiilb Register 
zu Bd. 121-150 von POGGENDORFFS Ann. d. Physik und Chemie (Leipzig 1875, S. 17) hat 
BISCHOF hier eine grofke Anzahl seiner Arbeiten gebracht von Bd. 1 - 60 (1824 - 43). 
Mancherlei liber BISCHO}' findet sich auch in del' priichtigen Al'beit «Der chemische Unter
l o icht in Bonn vor Kekultf» von AI,FRED BE";RATH im Archi,' f. d. Geschichte d. Nalurw. u. d. 
Technik, Bd. 7 (1916), s. ;)6 ff. 



Einflnfi nnd Schicksal der mechanistischen Theorien 
in der Chemie. 

Von 

ERNST BLOCH. 

Die Eignung der Wissenschaftsgeschichte, Standpunkt und Magstau 
zu liefern fiir die Beurteilung der Gegenwart, wird besonders aktuell bei 
Problem en, die noch keine abschliegende Losllng gefunden haben. 

So in der I1lOdernen Atomtheorie und ihren chemischen Anwendungen. 
Die Atomistik, in den heiden letzlen Jahrzehnten sprunghaft fortgeschritten 
und noch iiberreich an ungelosten Fragen, ist von der Chemie entscheidend 
befruchtet worden und hat ihrerseits unentbehrliche Voraussetzungen ge
liefert fiil" die neuen Antworten, welche nun auf die jahrhundertealten 
Fragen nach dem Wesen der Affinitat und Valenz gegeben werden k()nnen. 
Grundfragen der theoretischen Chemic wurden gewaltig gefordert, ohne 
dafb auch hier von I~incm vorlaufigen Abschlug gesproehen werden kiinnte. 

In diesel' Lage erscheint es angebracht, die theoretischen Richtungen in 
del' gegenwartigen Entwieklung geschichtlich zu analysieren. Denn ist auch 
die zugrundeliegende Atomenlchre cine andere geworden - die ganze Flille 
del' jeweiligen chemischen Kenntnisse hat in den friiheren theoretischen 
Ansichten ihren Allsdruck gefunden und sie mul; in den gegenwartigen 
fortwirken. Gelingt es, die friiheren Hauptstromungen von ihren Erfahrungs
und sonstigen Grundlagen her zu verstehen, so wird die Anwendung ihrer 
Erkenntnis auf die noeh in der Entwicklung befindlichen Theorien die 
Orientierung im ungeklarten Gebict zu fordern vermogen. 

Verfasser hat in einer gedrangten Veroffentlichung 1) versucht, die Ent
wicklung der Anschauungen libel' die Wesensart del' chemischen Affinitat 
zu skizzieren. Es zeigt sich, dag die Antworten zu vcrs chi eden en Zeiten 
ganz verschieden lauteten; dcnn so drangcnd war das Problem, dag die 
jeweils hcrrschenden Vorstellungen, sei es weltanschaulicher Art, sei es aus 
den Nachbarwissensehaften, an das chemische Tatsachengcbiet Hypothesen 
formend herallgehracht wurden. Kach Uberwindung der animistischen 
Vorstellungen im siebzchnten Iahrhundcrt haben nacheinander mechani
stische Theorien, die aile ehemischen En;cheinungen auf Beriihrungswir
kungen zuriiekfiihrten, dann - seit ]\EWTON - Attraktionstheorien vor
gcherrscht, weIche die Affinitat als eine Anziehungskraft beschrieben, ana-

1) Das chemische Affinitiitsproblem, geschichtlich betrachtet. Isis 1926, Bd. 8, Heft I. 
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log mit del' Gravitation zuerst, dann mit del' Elektrizitat. AIle diese An
schauungen wurden mit voller Bestimmtheit vorgetragen, bis von etwa 
1840 an eine groae Unsicherheit in del' Beantwortung del' Grundfrage 
eintrat, sehr im Gegensatz und doch wohl in ursachlichem Verhaltnis zum 
Aufschwung del' Wertigkeits-, Struktur-, Isomerie- und Ionenlehre. Unita
rische und dualistische Affinitatstheorien verschiedener Art wurden geauaert, 
auch die Mechanistik kehrte wieder. Die Unbestimmtheit und del' Eklek
tizismus dieses Zeitalters waren, wie nunmehr zu hoffen ist, Vorlaufer der 
beginnenden Klarung im zwanzigsten lahrhundel't. 

Die Entwicklung seit lahrhundertbeginn und insbesondere in den 
letzten fiinfzehn lahren beweist in del' Tat, daa vorher unentbehrliche 
Unterlagen fehlten, urn die reiche Tatsachenkenntnis zu einer zulanglichen 
Theorie del' chemischen Krafte zu form en. Andrerseits kommt die hohe 
Entwicklung del' Tatsachenforschung urn 1900 zum Ausdruck, indem aIle 
vordem wichtigen theoretischen Stromungen auch bei del' neuen Sachlage 
eine gewisse Lebensfahigkeit erweisen und urn Gehung ringen. Eine neue 
Richtung, die quantentheoretische, ist hinzugetreten. 

Hier solI eine del' theoretischen Grundanschauungen herausgelost und 
ihre Sonderentwicklung bis zum lahrhundertanfang, dann in ihren Beziehungen 
zu del' neuen quantentheoretischen Richtung in kurzen Ziigen geschildert 
werden: die mechanistischen Theorien. Und zwar werden hier im 
Sinne del' obigen Einteilung nur diejenigen Hypothesen als mechanistisch 
bezeichnet, welche die chemischen Vorgange auf Beriihrungswirkungen, also 
auf Zug, Druck und Stoa kleiner Korperteilchen zuriickfiihren, die Mannig
faltigkeit del' chemischen Erscheinungen auf Verschiedenheiten del' Groae, 
Gestalt, gegenseitigen Lage und des Bewegungszustandes diesel' Teilchen. 

Diese mechanistischen Theorien, aus del' antiken Naturphilosophie 
heriibergekommen, haben in del' Neuzeit zunachst die geschichtliche Auf
gabe erfiillt, den mystischen und animistischen Vorstellungen del' Chemiker 
den Todesstoa zu versetzen. In England hat R. BOYLE von 1660 an die 
Erklarung del' chemischen Vereinigung und Trennung durch Sympathie 
und Antipathie del' Stoffe mit Erfolg bekampft und sie beseitigt. In Frank
reich war es NICOLAS LEMERY, del' dip mystischen und psychologischen 
Erklarungen seiner Vorganger, z. B. seines unmittelbaren Vorgangers NICOLAS 
LEFEBRE, endgiltig aus del' Chemie verbannte. 

Ihre Autoritat verdankten die mechanistischen Theorien zum Teil dem 
groaen Ansehen del' antiken Vorganger, DEMOKRITS und EPIKURS, zum Teil 
alsbald (in Frankreich) dem vollen Sieg del' DESCARTEsschen Naturphilosophie 
in del' Physik und Kosmogonie. Die Grundlage del' mechanistischen Chemie 
jener Zeit bildet zum Teil die antike Atomistik, zum anderen Teil die 
Korpuskulartheorie des DESCARTES. Vom Anfang an wirkte die Chemie so 
auf die Theorie del' Materie znriick, dafb sie die Annahme einer endlichen 
Anzahl von unveranderlichen Atomgestalten begiinstigte. Schon war die 
Herstellung zahlreicher wohlprazisierter chemischer Substanzen gelungen; 
die Konstanz del' Eigenschaften eines Stoffes auch bei verschiedener Her
stellung, die sprungweise Anderung von Stoff zu Stoff, femer die allmahlich 
bekannt werdende Wiederkehr del' Grundstoffe bei Analysen, erforderten 
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die Annahme einer materiellen Grundlage mit unstetigel' Zusammensetzung 
aus unveranderlichen Teilchen. Dadurch wurde neben Animismus und 
Mystik auch die aristotelische Physik betroffen. (cMan kann gel'adezu 
sagen, die Theorie del' chemischen Verbindungen ist auf Grundlage der 
aristotelischen Prinzipicn unmoglich» (LASSWITZ). 

Diese Ruckwirkung hatte bereits in den zwanziger Jahren des sieb
zehnten .lahrhunderts begonnen. In Deutschland waren es DANIEL ~ENNERT 
und besonders JOACHIM JrNGIUS, in Frankreich SEBASTIAN BASSO und ETIENNE 
DE CLAVES, welche sich unter dem Einflug der chernischen Tatsachen schritt
weise von den alteren Lehren entfernten, zur ~\Iechanistik hin. I ) BASSO 
unterschied bereits Atomgruppen zweiter und dritter Ordnung, deren ver
schiedene Zusammensetzung die abweichenden Eigensehaften der KCirper 
erklaren soIl. 

In dieser Entwieklung bedeutet die umfassende, erfolgreiehe Natur
philosophie RENE DESCARTES'2) einen Rilckschlag. Wohl ist der kuhne Ver
such, das Ganze des Weltprozesses physikalisch und logiseh zu erklaren, 
in seinen Grundgedanken streng mechanistisch im oben definierten Sinn. 
Aber er ist an der Astronomie und Physik orientiert; in der Chemie, wo 
die Uberwindung der alter en Elementenlehre eine Mission des Zeitalters 
bildet, libemimmt DESCAHTES kritikios eben diese Elementenlehre. Seine 
Korpuskein sind ferner lInendlich mannigfaltig an Groge und Gestalt, sie 
bilden nicht einzelne wohldefinierte Stoffe ab, sondem eine stetige Reihe 
verschiedener Stoffe, zwischen denen es aIle Ubergange gebe. 

Die Errungenschaften von BASSOS 1\Iolekulartheorie waren vergessen, 
JUNGIFS Lehre, die ll. a. eine klare Vorwegnahme des Bt~griffs der Isomerie 
(<<'vletasynkrise») 3) in sich schlofb, war fast versehollen, der Aufbau einer 
ehemischen Mechanistik mugte in Frankreich von vome beginnen. Als 
die siegreiche DESCARTES sche Naturphilosophie die Chemie in ihren Bann
kreis zog, da feierte sie allerdings durch den berilhmten LEMERy4) einen 
neuen Triumph. In den "Hemarques" Zll seinen Schilderungen chemischer 
Verfahren erklart LEMEHY, wit~ er selbst angiht, die so sehr verhorgene 
Katur der ehemischen Eigenschaften in del' Weise, dag er den Trilchen 
des chemischen Stoffes jene Gestalten zuschreibt, die allen heobachteten 
Wirkllnp;en entspreehen. So entstehen die naiven Bilder von den spitzen 
Siinre- und vertieften Alkali- und ~letallteilchen, von ihrem Zusammen
stoiben und Steekenbleiben, Vf~rwiekeltsein und Zerbrechen - Bilder, welche 
man wohl als Beweise fiir die absurde Denkart des Zeitalters angefilhrt 
hat, die aher verstiindlich wt'rden als getreue Folgerungen aus DESCARTES' 
Grundlehren. Beachtenswert ist an ihnen die Fortbildung del' letzteren 
zu eincr primitiven Atom- und }lolekulartheorie: die Gleichheit 
der Teilchen, aus dcncn ein rriner Stoff' besteht, und die Scharung del' 

I) Ygl. K. LASSWITZ, Geschichte der Atomistik vom Mittelalter bis Newtun, 189(\ 
I. Rand, und E. WOHLWILL, Feslsch1'ift d. naturfo1"sch. Vereins in Hamburg, 1887. 

2) Principia ph'ilo~ophiae, Ih-t-f. 
3) Vgl. WOIILWILL, a. U. O. S. +±. 
4) Cours de Chimie, Pari" 1675. 
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Saure- und Alkaliteilchen zu Gcbildcn, die wieder cinander gleiehen, sind 
in LEMERYS Annahme implieite enthalten. 

Andere Cartcsianer hatten freilieh eine weniger gluckliche Hand, z. B. 
del' vielgelesene STEVEN BLANKAART1), del' immerhin als Merkmal del' «Grund
stoffe», von welchen er nur die drei eartesisehen gelten la{~t, die Gleieh
heit ihrer Partikl:·l betraehtet; odeI' JOHN ~1AYO\V, bei dem die Vl'rbrennllngs
theorie imYJittclpunkt des lnteresses steht, die ihn ebensowenig wie vor
dem DESCARTES auf die quantitativen Sondergl'sctzliehkeiten ehemisehen 
Gesehehens hinwl'isl'n konntl'n. 

Viel fruehtbarer mugten fur die Chemie die Hypothesen des grogl'n 
englisehen Forsehers werden, well'her in engerer Anlehnung an die antike 
Atomistik den enl'rgisehesten Vorstog mcchanistisehcr Denkart unternollnnen 
hat: ROBERT BOYLE.2) Er itlt ml'hr als naeh DESCARTES naeh dl'ssl'n wissen
sehaftliehem Gegner PIERRE l~ASSENDI. dem Verteidiger del' Lehre EPICURS 
oril'ntiert. 

Die Erhaltung del' Materie ist fur BOYLE eine Selbstverstandliehkeit tl); 

fur DESCARTES war sie zur Erhaltung del' Raumerfullung verhlagt. Die 
Erhaltung del' ehemisehen Grundstoff'e als solcher hat BOYLE beim Queck
silber durchsehaut, dessen Teilehen nach seiner Auslegung so fest zwmmml'n
hangen, daJ1 sic unter verschiedcnen Formen und Verkll'idungen - 1'1' 

kennt das Oxyd und BaIze - die gleiehl'n hiciben und zliruckgewonnen 
werden konnen.4 ) Abel' es gcbl' andere Zusammenhaufungen, deren TeiI
chen nieht so innig verbunden sind, und diese kc)nnen dureh Zusammcn
trefl'en mit Teilehcn, die zur Vereinigung mit den einen Bestandte'ilen geeigneter 
sind, zur Trennung veranIagt werden. A ueh solehe losere Art del' Ve1'
einigung verleihe den Korpern neu(' Eigensehaften. 

So auf.~ert BOYLE in seiner zuriiekhaltenden lind bei del' Verallgemeinc
rung zogernden Art eine AtoIll- und Xlolekulartheorie. W cleher Art abel' 
sind die Krafte, weIehe die Korpllskel zusammenhalten? Da muJb betont 
werden, dag die seit HERMANN Kopps Augerung 5) oft gehorte Meinung, 
BOYLE fuhre die Affinitat auf An zi e hun g ZLl riiek in des letzteren Sehriften 
keine Stutze iindet. Anzichung in dem nicht psyehologisehen Sinnc, den ihr 
NEWTON gab, kennt BOYLE nieht. Aueh seln naehgelasscnes Werk General 

History of the Air (1692) erklart die ehemisehen Vorgange rein kontakt-kausal. 
Chemisehe Affinitat ist ihm gleiehbedeutend mit einer gcometrisehen 

Ubereinstimmung (congntity). durch welehe sieh das eine Korperteilchell 
mehr odeI' mindel' genau in die Poren des anderen fiigL6) Dureh Zusammen
treten odeI' Trennung ihrer 'I'<·ileh(~n iindnn die Korpuskel notwendiger-

I) «Die neue, heutiges Tags gebrtiuchliche ,..,'cheidflcunst oder Chymia, narh den Grunden 
des trefflichen Cartesii und des Alcali und Acldi ein.lJerichtet». Fiinf c\eutsehe Auflagen, 
urspriinglich 1685 zu Amsterdam in holliindiseher Sprache ersehienen. 

2) Ich zitiere naeh del' Ge,amtausgabc: The W orlcs of the honourable Robert 
Boyle, editl'd by TntnlAS BlIlcn (<)uartausgalJt', I> Bde., London 1772). 

3) The Scelltical (heml.,t, Works I, p . .as. 
4) Origin of Forms and Qunitties, Works lll, S. :30. 
5) Gcschichte del' Chemie, U (18++), S.308. 
6) Vgl. Natural History of' Human Blood, "orb lV. 6:\2. 
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weise Gestalt und Bewrgungszustand; ihre Poren kcinnen dann anderen 
Korpuskeln angemrssrn srin, mit denen sie his dahin nicht i.ihcreinstimmten 
(were incongruous). l\"ur wenn die spitzen Saureteilchen mit jenen der MetaUe 
iihereinstimmen, vermi.igen sie diesr aufzuIosen. 1) Die Zersetzung der 
Ammoniumsalze durch Basen wird so erklart, dag dir Teilchrn der letzteren 
sich an die einen des Salzes hangen, mit denen sie hesser iibereinstimmen.2) 

Unter dt'n vielen Beispielen rein mechanistiseher Auffassung der Affinitat 
hei BOYLE ist wohl das merkwi.irdigste jenes, wo er, die heiden Quecksilber
chloride erklarend, die Saureteilchen mit Messerklingen vergleicht, die das 
cine :\,lal nur an einem Ende yon der Scheide umhiillt, das andere 11al 
auch mit dem zweiten Ende in ein Heft gesteckt wiirden. 3) Hier hahen 
wir ein deutliches Bild yon den multiplen Proportionen, hundertdreigig 
Jahre vor DALTONS Konzeption. Da wird rs nicht verwundern, wenn BOYLE 
in ehenso klarer Weise wie J lNGIlJS die Isomerie voraussieht.4) 

Diese Beispiele geniigen wohl, um die Behauptung zu rechtfertigen, 
dag die Ylechanistik als A rbeitshypothese' der Chemiker naher an die Eigrn
gesetzlichkeit ihres Tatsachengehiets heranfi.ihrte als die im folgenden Zeit
alter zur Herrschaft kommende NEWToNsche Attraktionslehre. 

Die i.iherragend groge Entdeekung ]\EWTONS von der mathematischen 
Darstellbarkeit der Planetcnhcwegung im Gravitationsgesetz - eine Errungen
schaft, die auf mechanistisehem Weg lange Zeit vergehlich angestreht worden 
war, ja del' meehanistischen Annahme eines welterfLillenden Athers wider
spraeh - heeinfhdbte, wie die gesamte Physik, so auch die theoretische 
Chemie aufs tiefste - und hier war die Wirkung cine ungiinstige. Denn 
NEWTON nimmt zwar noch wie BOYLE, GASSENDI und ihre antiken Vorganger 
die unteilharen, vielgestaltigen A tome als real an, aber die chemischen 
Wirkungen zwischen Ihnen flihrt ('1' auf Anziehungsk1'afte zuriick, und zwar 
auf solehe, die anderen Gesetzen folgen als die Schwerkraft. 5) Auf' diesen 
Weg konnte das chemisehe Experiment nicht folgen und so hricht die 
angebahnte fruchthare \Vpehselwirkung zwischen Korpuskulartheorie und 
chemischem Versueh pliitzlich abo .Der volle Sieg der ~EWToNschen Lehre 
fiihrt in England zu einem yollen Stillstand del' ehemisehen Forschung in 
del' ersten Halfte des achtzehntell Jahrhunderts.6) 

Del' EinHug del' Gravitationslehre vel'tiefte sich im achtzehnten Jahr
hundert immer mehr und im gleichen\lage wurde die ehemische Them'ie 
von del' :Ylechanistik abgedrangt. BUFFON glaubte die chemischen Vorgange 
auf' die Gravitation selbst zuriiekf'iihren zu konnen, deren Wirkungen blofb 
dureh die Atomgestalten modifiziert seien, und hei GUYTON DE .MORVEAU, 
T. BERGMA:"I U. a. findet man ahnliche Ansichten wieder. KANT aber wurde 
bis zu einer abstrakien Attraktions- und Repulsionslehre und zu einer 
scharfen Verurteilung del' Atomistik gefli hrt. 

1) Works IV, 314. 
2) Works IV, 304. «Iking mor(' congruous to the fixnd salt than to th!' yolatile.» 
3) Works IV. 322. 
4) Physiological EssaYR. Worb I, 372. 
5) Neu)ton.~ Optik (17C,±). (OSTWALflS KlassikeL Nr. 97), S. 126ft'. 
6) Vgl. THOMSON, S!fsterne de chirnie, traduit par HIFF.\ULT (1809), p. "\Y. 
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Zur gleichen Zeit kehrt ein unahhangiger Denker unter den Chemikern, 
nur an den Tatsachen der reich aufgehluhten Chemie oricntiert, zurMeehani
stik zuruck: KARL FRIEDRICH W El'iZEL.l) Die auflosende Wirkung der Flussig
keiten (auch auf Metallc) ist ihm cine naturliche Folge der Figur und 
Beweglichkeit ihrer kleinsten Teilf'; dicse seien als einfaehe Werkzeuge zu 
hetrachten, die den Gesetzen der sehiefen FlachI' und des Hehels folgen. 2) 

Eine Anziehungskraft konnc es nieht sein (s. S. 22). Bekanntlieh war WENZEL 
imstande, die· ehcmische Ylassenwirkllng als erster riehtig zu hesehreihen. 

WENZELS Denkergehnisse hleil)f'n unheachtet. Auf muhsamen Vmwegen 
kehrt die Chemie von einer Denkriehtung, die cine ReslIltierende aus 
Phlogistontheorie und Attraktionslehre war, zuriiek. Als eine reife Frueht 
erntet LAVOISIER fast unvermerkt die Ernellerung des Erhaltungsgesetzes 
der Materic. Eine neue Nomenklatur gibt endlieh der Erhaltung der Grund
stofI'e in den Verbindungen Ausdrllck. DALTO", stellt die hestimmten und 
mehrfaehen Gewiehtsverhaltnisse fest. Das letztere Gesetz, den entseheidenden 
Fortschritt zur Erkenntnis der unstetigen Gesetzmagigkeit chemisehen Ge
sehehens, findet er nieht auf induktivem, sondern auf deduktivem Wege, 
durch Anlehnung an 1\ EWTOl'iS Atornistik. 3) So fangt DALTON den Strom 
antik-atomistischen Denkens dort auf, wo er am Versanden war, und leitet 
ihn in das Bett der Chemie des neunzehnten Jahrhunderts. Die Zeit ist 
nunmehr reif, lim die Glcichheit der Atome eines GrundstofI's und der 
Mokkulf' ciner Verhindllng mliheIos zu crkcnnen. 

Wahrend in den folgcnden Jahren die neuentdeekten Tatsachen der 
Elektrochemie ihre epochalen Wirkungen auf die chemische Theorie ent
falteten, vollzog sieh ahseits davon die Erforsehung von Tatsachenreihen, 
die zu ciner Erneuerung der ,\lechanistik nehen den anderen groiben 
Stromungen ehemisehen Denkens flihren mu{~tcn. Es waren dies nehen 
dem einfachen chemiseh-qllantitativen VerhaIten del' Gase und den allmahlich 
bekannt werden den Isomerieerscheinungen die Gesetze, welchen die Kristalle 
in ihrem Bau und bei ihrer Spaltung folgen. Ihr Einflug auf die Thcorien
hildung der Chemiker ist bis nun nieht beaehtet worden. 

BE",E JUST llAi.'Y (174:3 -1822) hattt~ in seinem «Versuch ciner TheOJ"ie 
del" Kristall.,truklur» 4) als erstcr die Konstanz der Spaltform eines jeden 
kristallisierenden Stoffes und die multiplen Aehscnverhaltnisse der Kristalle 
erkannt. Er leitete daralls seine hekannte Molekulartheorie des Kristall
baues abo Die nahe Beziehung zu den stochiomctrischen Gesetzen der 
Chemic ist klar; so vermochte HAtTy schon 1801 die konstanten Gewichts
vcrhaltnisse bei chemisehen V creinigungen zu erschlid6en.5) Seine Lehre 
ubte emen machtigen Einflutb auch auf die Nachharwissensehaften, und 
diese Lehre ist einf' mechanistische. Jt-del" Kristall hesteht hei ihm aus 

1) Lehl·e von del' Veru-andtschaft de]' Kiilpel", Dresden 1782. 
2) Daselbst, S. 1~~, 14. 
3) V gl. ERNST v. MEYER, Geschichte del' Chemie, 4. Auf!. 1914, S. 174. 
4) Eswt d'une thlorie sm' la structure des cl·ystaux, appliquee (I plusieufs 

substances crystlllli.,ees, Paris 1784. 
5) 'I'mite de mineralogie, S. 103. 

Lippmann-Festschrift. 

genres de 

l~ 
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einem «Kern», der durch Spaltung gewonnen werden kann und die konstante 
Spaltgestalt aufweist und aus einer «einhiillenden :\1aterie» aus ebenso 
gestalteten Molekeln,. die in gesetzmaJ;iger Weise aufgelagert sind. 

Unter dem Einflusse HAUYS steht eine Heihe von bedeutenden, ins
besondere franz()sischen Chemikrrn in den ersten Jahrzehnten des Jahr
hunderts. Die der chemischen }Jolekulartheorie vorauseilende Kristallographie 
veranlaJ;t die Vorstellung, dag die Nfolekiile desselben Stoffes aus denselben 
Grundstoffen in gleichem Mengenverhaltnis und gleicher Anordnung 
bestehen: ein(~ Vorstellung, welche dureh MITSCHERLICH und CHEVREUL 
intensiv auf PASTEUR einwirkte 1) und direkt zu des letzteren Entdeckungen 
und Thcorien iiberleitet. 

Eine andere Entwicklungslinie fiihrt iiber AUGUSTE LAURENT. In seiner 
These von18:37 hat er seiner K(,rntheoric der organischen Verbindungen eine 
mechanistische Fassung gegeben, welehe sich genau an lt~tiys Kerntheorie 
des Kristallhaues anlehnt. Der Kern wird als ein geometrischer Korper aus 
Atomen dargestelh, welchc wohl ausgewechselt, aber nieht ganz entfernt 
werden durfen, wenn del' Kern nicht zerfallen solI. Augerhalb des Kerns 
konnen «sekundare Hiillen» gesetzmagig aufgelagert sein, die leichter ab
gespalten werden konnen als die Bestandteile des Kerns. - Auf LAURENTS 
Kerntheorie in dieser Fassung fugt die Benzoltheorie, nicht nur 
bei dem V orlaufer JOSEF LOSCHMlDT (1860), der dies ausdriicklich angibt 2), 
sondern auch bci AUGl'sT KEKlLll, der del" Kerntheorie der Benzolderivate 
zum Siege vcrhalf' (186.5 u. f.). Denn KEKULES Darstellung der cigenen Benzol
theorie 3) stimmt mit del" '"on ihm 6elbst gegebenen Inhaltsangahe von 
LAURENTS These 4) getreu, zum 'reil wortlich iiherein. 

Die Zuruekfiihrung chemischer Beohachtungen auf die Lage der klein
sten Teile kommt ferner zur Geltung in der Hegel von AVOGADRO, welche 
die einfachen V olumverhaltnisse lwi den Heaktionen del' Gase aus det' 
gleichcn Entfernung del' '\10lekiile in allen Gasen erklart, und in der all
mahlich wiedererstehenden Isorneridehre. Die let,r,tere und die '\lolekular
theorie bedingen sich geg('nseitig so sehr, daJ.;, wie oben erwahnt, bereits 
BAsso und BOYLE. in der Molekulartheorie we it vorgeschritten, irn sieb
zehnten Jahrhllndel't jene vorauHsahen. Gegen Ende des achtzehnten .lahr
hunderts, noeh YOI' DALTOl'\S Konzeption der ehemischcn Atomistik also, hat 
A. v. HUMBOLDT cine vid konkreten' Definition del' einschlagigen 1Ioglich
keitcn gegeben uml ihre AufkHirung inl neunzehnten Jahrhundert gefordert. 5) 

Die er8ten heobachteten Falk yon lsornerie in den zwanziger Jahren mufb
ten umgekehrt die Chemiker in del' mechanistischen Auslegung des 'vlolekiil
baues bcstarken. GAy-LlJSSAC 6) augert sich alsbald dahin, ((dag sich die 
namliehen Bestandteile nach mehreren verschiedenen \Veisen zu verbinden 
vermochterl»; BERZELlllS geht einige Jahre spateI' wei tel' und spricht von 

') V gl. daruber PAiiTElJR sdbs1. OSTWALD s Klassiker, Nr. 28, S. 12. 
2) OSTWALD s Klassikcr, NJ'. 190, S. 6. 
3) Lehrlmch der organi8chen Chpmie, 2. Ed. 1866, S. 495; Liebigs Ann. 137, 132 (1866). 
4) Lehrbuch der organischen Chernie, 1. Bd., 2. Abdr. 1867, S. 69. 
") V gl. I,:. O. L LIPP~IA:\"'. Abhandlungen und Vortr-age, It Leipzig 191:\, S. -+.50 fL 
6) Ann. de Cbimir, Ed. :27, S.199. 
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Korpern, die «aus einer gleichen Atomenanzahl derselben Elemente zusammen
gesetzt seien, diese aber auf ungleiche Weise zusammengelegt enthalten» 1); 
die heutige isom('re Cmlagerung erklart er 2) aus einer Umlegung del' Bc
standteile in den Verbindungen. DrMAs 3) aber sprieht ganz scharf von 
ungleicher relativer Lage der Atome in den isollwr('n Verbindungen. 

Die l\ otwendigkeit, die Isomerie zu erklaren, war daher aueh eine der 
starksten Triehf'edern zur Entwieklung der Strukturlehre; sic ist es auch, 
iiiI' LOUIS PASTEUU zu seinen ansehauliehen Theorien gefilhrt hat, die sich in 
ganz ahnliehen Denkbahnen b!'\vegen wie die meehanistischen Theorien des 
siebzehnten lahrhunderts. deh glaulw nicht», sagt 1'1' von del' optischen 
[somerie, « dag irgendeine frilhere Entdeekung so tief in die '\lechanik 
des Problems der Entstehung chemiseher Verbindungen eingedrungen ist.» 4) 
Sein Rild yom Hineintreiben reehts- uncI linksgedrehter Sehrauben in 
sehraubig gewundenc Hiilzer zeigt am deutliehsten, wie er sich die Wirkungs
weise del' ehemisehen Ail'initat denkt. 

lIieran sehlief.;en saehlieh die zeitlieh spateren Bilder, zu denen sieh 
EMIL FISCHEU hehufs Erklarung der Enzymwirkung veranlail,t sah. 5) Die 
ehemisehen Agentien del' Hefezellc kijnnen danaeh nur in cIiejenigen Zueker 
eingreifen, mit denen sie verwandtc KonIiguratioll besitzen. Nur lwi ahn
liehem geometrisehem Bau kiinne jene A nnaherung der '\lokkiile stattfinden, 
wclehe zur AusWsung des chemisehen Vorgangs erforderlieh ist. und FrscHEu 
gebraueht hier das Bild, dag Enzyme und Clukoside wie SehloG und Schlilssel 
zusammen passen miissen, um' ehemiseh aufeinander zu wirken: ein Rild, 
das man bei del' Analogie der ohigen Gedankengange mit solchen BOYLES 
nicht iiberrascht ;;ein wird ehenfalls schon bei BOYLE zu linden 6). 

Die mechanistischen Bilder del' Strukturlehre, wie einfache und mehr
fache Bindung, Verkct/ung, Vcrzweigung der Ketti' sind im vollen Bewufbt
sein ihrer blog symbolischen Bedeutung gebraucht worden .. \1aneh(~ Forscher 
allerdings spraeben sic in bestimmterern physisehelIl Sinn aus, z. B. LOTHAU 
MEYEU 7), der in seinem Bestrelll'n, die damals ncuc Strukturlehre deutlieh 
darzulegen, von einem Einhiingen der cincn Kettell in andere, von Ver
astelung uml Vcrz\veigung, von dem gegcmwitigen Zukehren hestimmter 
Seiten der }lo1ekeln usw. spraeh. Wie KEKULIl !lei del' Konzeption del' 
Strukturlehre von mechanistischen Bild(~rn "ieh leiten lid~, hat er in einem 
beriihmt gewordenen Selbsthekt'nntnis e]'ziihlt 8). \V ohl war das Zeitalter, 
durch kritische und positiYistise/w Philosophie gesehult und mit anders 
gearteten ehemischen Tatsaehen \crtraui, nieht gencigt, die Affinitiit rein 
mechanistiseh aufzufassen. Ah!'l' wenn CH wahl' ist, dail, ein Groibmeister 
der bildliehen Darstellung, KEKULE, tin die Arehitektur auf die Chemie 

') J(thre.~bel·icht iiber die /!'ortsthritte del' physischen Wissenschaften. Lhersetzt Y. 

Wiihler, 11. Jahrg. 1830. Tlihingrn 18:32. S. -±6. 
2) Daselhst, 12. laln·g. (nir 1831), Tlihingen 1833, S. 64. 
3) Aun. de Ch. ct de Ph., Bd. ,t7, S. ;U-± (18:31). 
4) PASTlHR, Hechenhes surla d£8symetrie mo!eculaire; (hTWALIl'; Klassikr'r, ~r.28,S. :30. 
5) Ber. d. d. chem. Geo., Bd. 27, S. 2985 If. (1894). 
6) Ihe Origin of Forms and Qualities (166't),Worb HL S. 1;;. 
7) Die modernen Theorien del' Chemie, Breslau 186-+. S.87, 118. 
S) Ber. d. d. chem. Ct',;., Bd. 1;3. S. 1 ::lCh (11\90). 

1+* 
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anwendete 1), SchlufMolgerung auf SchlufMolgerung bestatigt sah, so darf dies 
als Beweis dafiir gelten, daG die Wiederkehr mechanistischer Denkmethoden 
mit Zwangslaufigkeit erfolgte. 

Die Affinitat wird in dieser Zeit fast allgemein als eine Anziehungs
kraft betrachtet. Da ist es denn ein wichtiger Schritt zweier den Gedanken 
weiter fiihrender Forscher, eine planetarische Bewegung der Atome im 
Molekiil als unvereinhar mit der Tatsachc der Atomverkettung zu erklaren. 2) 

Das war ein Schritt tiher die Attraktionslehre hinaus zu einer modernen 
Mechanistik, ein Schritt, der bereits ins zwanzigste Jahrhundert hiniiberweist. 

Der Ausbau der Stereochemie im letzten Viertel des Jahrhunderts ist 
zu bekannt, als daG er hie I' eingehenderer Schilderung bediirfte. J. H. YAN 'T 

HOFFS und J.-A. LE BELS Theorie vom asymmetrischen Kohlenstoffatom kann 
zuriickgefiihrt werden auf Anordnung der Atome im Molekiil als eines 
Systems von Massenpunkten mit konstanten Mittellagen; aueh diese vor
sichtigste Deutung schlieGt ein Fortschreiten von den Strukturformeln zu 
groGerer raumlicher Bestimmtheit in sich. Und diesel' Fortschritt iibertragt 
sich auf die chemischc AfI'initat durch die Annahmen, Doppelbindung hehe 
die freie Drehbarkeit der Atome urn ihre Verbindungslinie auf; benach
barte Karboxylgruppen neigen zur Anhydridhildung, entferntere nicht; 
Raummangcl am wlolekiil hindere chemische Reaktionen und vermoge selbst 
den Kohlenstoff zu dreiwertigem Verhalten zu zwingen. 

Was in diesem Zeitalter die Vermutungen iiber das Wesen der Valenz 
betrifft, so werden die verschiedensten Ideen mehr oder minder unbestimmt 
geauGert. Gestalten der Atomt', Elastizitat, Magnetismus, Elektrizitat, Gravi
tation und Kinetik werden herangezogen, meist mit dem Bestreben, eine 
Lokalisierung der Wertigkeitscinhciten an der Atomoherflache zu begriinden. 
Wir hahen es mit einer Ubergangszeit zu tun. 

Durch Einfachheit, Eleganz und Leistungsfahigkeit zeichnct sich vor 
allen anderen ALFRED WERNERS Theorie des Kohlenstoffatoms aus. 3) Die 
chemisehe Affinitat cine Zentralkraft gleieh der Gravitation, ihre Wirkung 
auf vier Bindeflaehen am Atom symmetriseh verteilt: das genii gte, urn 
die Tatsaehen der Stereoehemip des Kohlenstoffs einfacher als his dahin 
und zwanglos zu erklaren. Der zweite Gedanke enthalt rein mechanistische 
Komponenten, die Festhaltung der vier Liganden 4) in gleicher Entfernung 
und ihre maximale Raumcrfullung. 

Der groGe Ziiricher Chemiker hat dann fiir eine Reihc von Metallen 
die ~otwendigkeit nachgewiesf'n, sterischen Bau der Verbindungen anzu
nehmen; er und andere dehnten die raumliehe Betrachtung auch auf 
Stickstoff, Silicium, Selen, PhoHphor und Bm aus. WERNERS Koordinations-

1) So urtriit COHE:\ ill dl'1lI Werkt': Jacobus Henric'Us van 't Holf, Leipzig 1912, 
S.60, 61. 

2) KEKULE, Lieb. Ann .. Bd. 161. S. 77 (1872). VA:\'T HOFF, Lagemng riel" Atorne im 
Raume, 2. deutsche Aun., Braunschweig 189-+. S. 4 if. 

3) Beitrage znr Theorie der Affonitiit Wid Valenz. Vierteljahrsschrift dl'r Naturforsch. 
Ges. in Ziirich, Jalll"g. :36, S. 129 (1891). Vgl. aU(~h ER!,(ST BLOCH, Alfred WI"1"nel'~ Theorie 
dps Kohlenlltolfatoms U8\\,., \'fien und Leipzig 19m. 

') Nach del' Ausdrllck,wt'is{' STOCKS. 
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lehre mit ihrer Annahme einer « ersten Sphare» del' Bindung und einer 
zweiten Zone baut seine Affinitatstheorie im unitarisehen Sinne weiter aus. 

Eine hesondere Gruppe bilden dann die von del' Molekul- und Atom
bewegung ausgehenden kinetiseh(~n Theorien. Oer alteren Meehanistik 
durehaus vertraut, wurden sic dureh AL. WILLIAMSON 1) sehr bald naeh Aufstel
lung del' kinetisehenWiirmetheori(~ auch in die Chemic wieder eingefuhrt. 
Die A tombewegungen werden hrrangezogrn, urn den chemischen Zerf'all zu 
erklaren lind die J,nnahme einer abstogenden Kraft del' Atome, wie sic 
den «Dynamikern» seit KAJ\"T sdbstverstiindlich war, entbehrlich zu machen. 
Von da ab haben kinetischr Betraehtungen cine Rolle in del' Affinitiits
lind Valenztheorie gespielt: H. CLAUSIlS wurde mit ihrerHilfe zum Vorliiufer 
del' elektrolytischen Dissoziationslchre; L. PFAt:NDLER 2) gab eine sinnreiche 
kinetische Erklarung der WiiI'Illf~dissoziation; GULDBEUG lind WAAGE griindeten 
auf die Molekularhewegungen ein!' A bleitung drs Massenwirkungsgesetzes 3), 
die in del' chemisehen Literatur Heimatrreht erworben hat; K. LAAH 4) ver
moehte die Erscheinung(~n dcr Tautomeric durch kinetische Hypothesen 
ansehaulich lind sinngemiig darzustelkn. Daf.~ dir Atome im ",101ekiil 
unausgesetzt Wiirmeschwingungen ausfiihren, welche auch das chemische 
Verhalten Leeinflussen, wurde zur Selbstverstiindliehkeit. 

Struktur- und lsomerielehre, Kerntheorie del' zyklischen Vcrbindungen 
und Kinetik Lieten das Bild ciner Wiederkehr d(~r Mechanistik auf 
hoherer Stufc, besondcrs fur die Theorien del' organischen Chemic. 

Als nun zu Beginn des neuen Jahrhunderts eine einschneidende Um
wiilzung del' physikalischen Atomenlehre kam, welche es notig machte, das 
bis dahin Atom genannte Gebilde als ein System von Elektronen aufzufassen, 
da brach auch fur die Affinitiitstheorie cine neue Epoche an. AlIe bisherigen 
Theorien erscheinen nun als vorliiufige Induktionen, dcnen trotz del' reichen 
chemischen Erfahrungen die notwendige Grundlagc fehlte, die Kenntnis des 
Atombaues. 

Die neue Entwicklung ging bckanntlich, nachdem wichtige Priimissen 
gesehaffen waren, von del' in RUTHERFORDS Laboratorium gemachten Be
obachtung aus, dag rasche a - Strahl en beim Durchdringen von ~aterie knick
formige Ablenkungen erf'ahren. Es wurde dadurch n6tig, cine positive Ladung 
im Kern des Atoms vereini~t zu denken, um welehen die Elektronen rotieren. 
Die chemischen Prozesse abel' sol1ten nur durch V orgiinge zwischen den 
iiufberen Elektronen vrTanla1~t sein, del' Atomkern dureh sic unberiihrt 
bleiben. 

Dieser Saehverhalt konnte den Ansehein erwecken, als seien aIle un i
tarischen und damit aueh die mechanistisehen Ansichten uber die ehemische 
Affinitiit widerlegt, diese sei nur cine besondere Aufberung elektriseher Kriifte, 
wie es hundert Jahre fruher schon DAVY und BERZELIUS geschlossen hatten. 

I) LIEBIGS Ann. d. Chemie, Bd. 77, S.37 (1851). 
') POGGENDORFFS Ann. d. Physik, Bo. 1:31, S. 55 (1867). 
") Journal f. prakt. Ch. [2J, Bd. 19, S. 7.5. 
4) Ber. d. d. e1H'm. Ges., Bd. 18, S. 648 (1885). 
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In der Tat horen wir diese Ansicht von bedeutenden Forschern, z. B. von 
keinem Geringeren als W. KOSSEL. l) 

Die Grundgedanken des alten elektrochemischen Dualismus sind aber 
bereits verlassen durch die Annahmp eines diskreten Baues der Elektrizitat 
selbst, gemaa dem zweiten FARADAYSchen Gesetz, mit dem die Lehre BERZELIUS' 
unvereinbar war. Ein Gedanke der alten Mechanistik war hier auf physi
kalischem Gebiet durch die Tatsachen bestatigt worden. 

Aber auch in dieser Form blieb die elektrochemische Theorie nicht 
unwidersprochen. Sie ist insbesondere nicht vereinbar mit den Tatsachen 
der organischen Chemie, welche ungeheure Gebiete ausgesprochen unitarischen 
Geschehens beschreibt. Der alte Gegensatz zwischen organischer und an
organischer Chemie lebt wieder auf. So heiat es in einer Abhandlung von 
SCHLENK und MARKl), die heutige Physik suche begreiflicherweise die chemische 
Bindung durch altbekannte physikalische Krafte - die elektrostatischen -
zu erkliiren, aber dies tre1l"e zunachst nur e i n e Seite des Gegenstands. 
KOSSELS Ausfiihrungen konnen den erfahrenen Chemiker deshalb nicht be
friedigen, weil sie die z wei t I' Seite der N atur des Impulses zur Bildung 
einer chemischen V erbindung allzusehr auger acht lassen, namlich das rein 
chemische Moment, die « chemische Verwandtschaft». 

Es ware leicht, aus der zeitgenossischen chemischen Literatur weitere 
Beispiele dafiir zu erbringen, dag zum V erstandnis der chemischen Wirkungen 
auapr den elektrostatischen Kraften no c h pin un ita r i s c h p R P r i n zip 
her a n g e z 0 g e n we r den m u K 2) 

Unter diesem Gesichtspunkt gewinnt der Umstand groae Bedeutung, 
daa in der Elektronentheorie des Atombaus, also in der Lehre von jenen 
Kraften, welche den chemischen recht eigentlich zugrunde liegen, d e r 
Sachverhalt ein ganz iihnlicher ist. Das Planetensystem-Modell 
ist unzureichend, solange es auf den Gesetzmaaigkeiten der klassischen Me
chanik und Elektrodynamik fuf~t, ja es steht mit diesen GesetzmiH~igkeiten 
in Widerspruch. A. SOMMERFELD sagt dariiber in einer vor der Preufbischen 
Akademie der Wissenschaften g-.haltenen Rede 3): « 1m allgemeinen hat man 
den Eindruck, daa das Verhalten der Atom!:' viel einfacher und fundamentaler 
ist, als unsere komplizierten Modelle und die uniibersehbaren Storungen 
zwischen den einzelnen Elektronenhahnen erwarten lassen. Die Sehalen 
der Atol11e scheinen fester in sich geschlossen und unabhangiger voneinander 
zu sein, als die ~1echanik es verantworten konnte». In der Tat laf~t sich 
die Bestandigkeit der Atol11e anders nicht erklaren. Und dasselbe gilt fiir 
die Anwendung der klassischen Elektrodynal11ik auf den Atombau.4) 

Es waren zuniichst optische Erscheinungen, welche zur Modifikation des 
planetarischen Atommodells filhrten. NIELS BOHR wendete im Jahre 1913 
die PLANcKsche Quantentheorie auf die Atomistik an und seine so gewonnenen 
Berechnungpn der unstetigen Gesetzmaj~igkeiten der Linienspektren stil11mten 
mit den Tatsachpll iilwrein. Die Quantpnthporip abpr bpdeutet, dar., die 

1) Ber. d. d. chem. Ges., Bd. 55, S. 229'1: (1922). 
2) V gl. BLOCH, Isis, Bd. 8, S. 15213. 
3) Abgedruckt in der «Dmschau» 192'1:, S.501. 
4) Vgl. BOHRS Nobelprcisrede, «Dip Naturwissenschaftem 1922. S.6(·6. 



Einfluf.~ unci Schieksal der m!,chanistisehen Theofien in dpf Cllf'lllie. 2];, 

Energie «gewissen geheimnisvollen .. gleichsam atomistischen Gesetzen unter
liegt», daB sic «eine Art yon Atomstruktul'» bekommt (BREDIC).l) Von den 
heiden «Postulaten» BOHRS aus del' Abhandlung von 1913 fordert das erste 
die Annahme einer Anzahl von stationaren Zustanden. deren Stahilitat aUB 
del' klassischen Mechanik nicht erklarhar ist. Jede dauernde Veranderung 
in del' Bewegung des Systems mtisse in einem vollstandigen Ubergang yon 
einem stationaren Zustand zu einem anderen bestehen. Das Elektronen
system im Atom und ein Planetensystelll sind wescns,erschieden. 1m Gegen
satz zum letzterell wird erstel'es durch auf.~('I'e Einwirkungen nicht hleibend 
verandert. 2) 

So hatten die Ta1sachen del' Chemie und insbesondere derSpektroskopie 
- durchaus Gesetzma(~igkeiten tUlstctiger Art - ihren Ausdruek in einem 
Atommodell gefuIHlen, welches strafferc ortliehe Bestimmtheit del' Elektronen 
aufwies, als del' klassisehen Physik entsprach; ahnlieh wie die Anordnung 
del' Atome irn:\IolekUI schon Jah;'zehnte frtiher nichtalsplanetarisehe aufgefa16t 
werden durfte, sondern viel Iws1andigere gegenseitige Lage auf'wies als del' 
klassischen ~leehanik entspradl (;;. S. 214). Darnit war auch die Entwicklung 
weit genug fortgeschritten. Ulll einc Wechselwirkung des periodischen Systems 
del' ehemischen Grundstoffc mit del' Atollltheorie zu w~statten. ~oeh im 
Jahre 1913 konnte VA" DEl'i BROEK wahnwlwinlieh machen, daJ.~ die positive 
Kernladung des Atoms, ausgcdrtiekl in elektritH:hen Elemental'quanten, 
gleich ist del' Ordnungszahl rl('~ E1I'ments. 

Phvsikalische und hesonders chemisehe Tatsachen fUhrten dann dazu, 
den vo~ BOHR l)('schriel)('nen Schalenaufhau des Atoms so zu deuten, daJ.4 
die Alkalimetalle e i n Elektron in del' augersten Schall' besitzen, die Erd
alkalimetalle deren zwei u. s. t die Erlelgase eine vollstandige auibere Achter
schale, die eine besondere Stahilitat aufwcist. Fast gleichzeitig. (1916) er
kannten dann W. KOSSEL 3) und G.l\. LEWIS 4) die Ursache des elektl'opositiven 
wie des ekktronegatin~n chemischen Charakters in del' Ten den z z u III 
Edelgaszustand. 

KOSSEL khnt sich /wi del' genaueren Darlegung del' Bindungsverhaltnisse, 
ungeachtet seiner dualistischeu Riehtung, enge an WERNEH an. Er idealisiert 
die Atome als glatte Kugeln, was mit del' sehr raschen Hotation del' uugeren 
Elektronen in gutem Einklang stt~ht. 5) 

Wenn dektropositives und elektronegatives Atom sieh binden, so dl'shalb. 
weil sie infolge i\bgabe hzw. Auf'nahme von Elektron tatsachlich elektrisch 
geladen sind und sich elektrostatisch anziehen . .lene Abgabe und Aufnahme 
abel' dient del' Ilers1dlung des stabilen, edelgasahnlichen Zu
s tan d I' s. Selhst hier also erfolgt die Bindung durchaus nicht blog nach 
den Geseizen ekktrischcr Anziehung. sondern nach weiteren GesetzmaJbig-

1) Denkmelhoden del' Chemie, Leipzig 192:3, S. 26. 
2) EmIR, (bel' den Bau del' Alome, NolH'lprcisl'I'o!', "Dip ]\atufwissl'nsehaftcll» 192;). 

S. 6C8. 
3) Ann. d. Physik, Bd. -to S. -t9. 229 (1916). Die ]\aturwisspnschaften, Bd. 7, S.3:39 u. 

36C (1919). 
4) Joum. Amer. Chpm. Soc., Ed. 38, S.762 (1916). 
") Man Y!'rgipiche eli.· "pliter!' Dan;telhmg in NElC\ST. Theoret. Chemie, 11. -15. Auf!. 1926. 
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keiten, welche ihre Analogie in den mechanistischen Lehren friiherer Zeit 
finden. Die hestimmte Zahl der Valenzen, friiher in wechselnden, mit del' 
Physik schwer vereinharen Hypothesen iiher Atomformen oder Lokalisierung 
an der Atomoherflache erklart, findet nun ihre Aufhellung durch den Bau 
der au~ersten Elektronenschale; die Stahilitat der Achterschale ist ehenfalls 
physikalisch nicht erklart, ist aher eine durch viele iihereinstimmende Tat
sachen geforderte These. Und sie hedeutet, wie die mechanistischen Hypo
thesen, wenngleich ohne deren physikalische Grundlage, die Bevorzugung 
bestimmter raumlicher Anordnungen unter vielen, die nach den Attraktions
hypothesen moglich, ja notwendig waren. 

Gesetzma~igkeiten dieser Art treten dann viel starker hervor hei del' 
Erklarung der «homoopolarell» Bindung, der Bindung zwischen gleichen 
Atomen, also derjenigen in den mehratomigen Elementmolekiilen und in den 
Kohlenstoffketten und -ringen: einer Bindungsart, die theoretisch wie 
praktisch nicht minder wichtig ist als die heteropolare. Hier die benachbarten 
Atome als verschieden gel aden zu hetrachten, fiihrt zu gro{~en Schwierigkeiten, 
in den organischen Molekiilen inshesondere zu ungezahlten nicht beohach
teten Isomeriefallen. 

Es liegt nahe, fiir die Beurteilung dieser Bindungen yom einfachsten 
Fall auszugehen, yom Wasserstoffmolekiil. BOHR 1) hat fiir dieses ein Modell 
geschaffen, gegen welches sich zwar schwerwiegende Bedenken erhoben 
hahen, das aher trotzdem die gro{~te Aufmerksamkeit verdient, weil darin 
«offenbar der Keim einer kiinftigen physikalischen (nicht nur valenzschema
tischen) Theorie der chemischen Bindung zwischen gleichgeladenen Atom
kern en zu erhlicken iSt».2) Danach kreisen die heiden Elektronen der Wasser
stoffatome um die Verbindungsachse der heiden Kerne. Die heiden Atome 
sind nicht der elektrostatischen Anziehung wegen zusammengetreten - diese 
ware irn Atom ebenso befriedigt - als vielmehr wegen des Stahilitats
zustandes, welchen das Molekiil als ein iiberatomares Gehilde auf weist. 

Xhnlich denken sich inshesondere englische Chemiker 3) die gleichpolige 
Bindung der Kohlenstofl'atome. Die Atome flie~en. gleichsam zu einem 
stabilen Verhand der augeren Elektronen zusammen: ein Bild, dessen innige 
Beziehung zu den friiheren mechanistischen Bildern offenhar ist. Hier hahen 
wir allem Anschein nach die Ursache der Vereinigung von Kohlenstoffatomen 
zu Ketten und Ringen. Das Eindringen in Einzelheiten ist zunachst un
moglich, auch sind Grundfragen wie die, woher die Ausnahmestellung des 
Elements Kohlenstoff riihre, ungelost, Aber so viel scheint festzustehen, 
da~ die Entscheidungen von quantentheoretischen Untersuchungen zu er
warten sind. 

Ein eigenartiger Uhergang vollzieht. sich in der Geschichte diesel' 
chemischen Probleme. Dieselben Gruppen von Tatsachen, welche schon im 
siehzehnten Jahrhundert zu mechanistischen Hypothesen gefiihrt hahen, die 
zwei Jahrhunderte spater zu einer Renaissance der chernischen Atomistik und 

1) Philos. Magazine 1913, S.857. 
2) A. NERNST, Theoret, Chemie (11.-15. Aufl.1926), S.328. 
3) V gl. z. B. den Bericht von SIDGWICK, Chern. News, Bd. 127 (1923) und CAMPRELL, 

Nature, Bd. 111, (1923), Nr. 2791. 
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Mechanistik Ursache gaben, sie treten nun zur Quantentheorie in innigste 
Beziehung. In diesem Werdegang spricht sich der Wandel der Zeiten deutlich 
aus. Die altere Mechanistik ging von dem antiken Vorbild, au16erdem abel" 
von Vorstellungen aus dem Alltagsleben aus. Das «Eingekeilt»- und «Ein
gehiilltseill», die Wirkung von Spitz en und Klingen, von Sto16 und Druck 
wurden unter dem deutlichen Einflufb der Handwerke herangezogen. Die 
Mechanistik des neunzehnten Jahrhundert wahlt ihre Bilder bereits mit viel 
genauerer Anlehnung an die zu erklarenden Tatsachen und mu16 bei del' 
offenbaren Unzulanglichkeit diesel' Bilder und den hoheren Anforderungen 
der Methodik vorsichtiger und abstrakter sein. Aber diese Bilder, wie 
Benzolring, asymmetrisches Kohlenstoffatom u. S. f., sind immer noch die an
schaulichsten und fordern eben dadurch kraftig die Wechselwirkung zwischen 
Theorie und Experiment. 1m zwanzigsten Jahrhundert scheinen diese an
schaulichen Theorien iiLerzugehen in Anwendungen des «seinem Wesen 
nach vollig dunklen» Quantenansatzes. 1st das quantenma16ige Ver
halten der chemischen Energie so wenig erklart wie das anderer Energien, 
so sind doch seine Folgen zumeist sehr anschauliche und sind geeignet, 
sowohl in der Riickwirkung auf die Atommodelle selbst als in del' Auf
klarung interatomarer Vorgangc vereinfachend und wegweisend zu dienen. 
Die geschichtliche Rolle del' mechanistischen Theorien fruherer Jahrhunderte 
findet hier ihre wesensverwandte Fortsetzung. 



Historiochemisches Allerlei. 
Yon 

MAX SPETER. 

I. YIerkwurdige Bleivergiftung. Der russische Kayserl. Hof
rath Dokt. JOH. GEORG ",lODEL erziihlt in seinen 177:3 erschienenen «Kleinen 
Schriften» 1) eine Begebenheit, wic ein llackofen mit einem, mit Bleifarlw 
gestrichen gewesenen alten Gartengdander bchei:lt wurdc, und wic das in 
(iiesem Of en gebackene Brot, infolgc Bleigehaltcs aus jcnem BrennmatcriaL 
neun Personen vergiftete, von denen zwei verstarben. Fiir Landleute kann 
diese Begehenheit auch hrute noeh sehr wohl zur Warnung dienen. 

n. As be s t f i I tel". AHem Anscheine nach hat ein Dr. J. Joss 2), als ('J"steL 
«urn Substanzcn zu filtrieren, welche in Brruhrung mit organischen Stofl'en 
sich aui1erordentlich lricht ox~'dieren, wie '7-. 13. Chromsiiure, Mangansiiurr 
oder manche Jodpriiparat(~» sich «sehon seit vidrn Jahren mit dnll gllick
lichsten Erfolge eines Filters von Ashestpapil'l"» bedient. .Joss reinigte das 
gebrauchte Filter von fluchtigen Substanzen durch Ausgluhen. von feuer
Lestandigen abel' vermittelst verdunntet' Sauren. War die Anwcndung von 
AsLestpapier nicht praktikabel. z. B. Lei gri:i16eren Quantitiiten von Filtriel"
fliissigkeit. so brachte Joss in den Filtricrtrichter-Hals einige gri:ifbere Glas
scherhen cin, auf dir e1' dann rinr dichte LagI' von. «ze1'klopftem Asbesh 
verteilte. Wir halH'n hiel" brn-its das Prinzip des GoocH-Tiegels vorliegen! 

Ill. T hI' l' rn 0 s tat. Del' vidseitige J. J. BECHER kann wohl auch als dC'r 
Erfinder des Thermostats angesprochen werden. In seinem \Verke «Narrische 
Weisheit und weise Narrheit» 1707, 4.'5. Ahschnitt. S. 87, ist folgrndes ausgcfiihrt: 
« . . . und ich habe 2 Usus von der Therrnoscopia crfunden. Eines! daB:l 
damit in einem Chymischen ()fen gant:l gleiche Wiirme regiercn kann ,I dann 
dasz Thcrmoscopium sri bsten :liehet das Veutil I wodurch die Hit:le in den 
Of en gehct I nach vel"langter Proportion aulf und zu I liisset also mchr odeI' 
weniger J-Iit:le hinein ! welcher ~es1alt man sehr stet Feuer gebcn kann ... » 

1) «Bestehend in Okonomisch-Physikalisch-Chymischen Ahhandlungen.» St. Pf'tersburg, 
gedruckt in dn Buchdru(,kerey dcs Kayser!. Ade!. Artillerip und lng. Kadl'ttenkorpcs. und 
vcrlegt von .J. H. SCHNOOR. 

2) JOllrn. f. prakt. Chemic 183'±, Bd. I. S.126. 
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Wir diesel' Thermostat in den Details p;cbaut od('1' yielkieht nul' f!:edacht 
war, ist jedoeh nieht ersichtlich. 

IV. :M a row un d Lay 0 i s i ('1'. Seit J. R. FORSTEH im V orwort seiner 178C 
ersehienenen englisehen Ulwrsrtzung yon SCHEELER Sehrift « Uber Luft und 
Feuer» auf den \Vesenszusammenhang yon }lAYow's hypothetisehrm Spiritus 
Nitro-aereus mit drl' «dephlogistisirten Lufi» PRIESTLEy-SCHEELES hingewiesen 
hatte, entstand eine umfanp;reiche historiochemisehe Literaturiiber :MAYOW 
als Vorlau1'er LAYOISIEHS. 1) Es lirJ.~ sich nichts anfLihren. was die Kenntnis 
LAVOIi-iIEHS von den Sehriften SL\Yows erweisen k(\nnte. Aus einer Brief
stelle ware zu entnchmen. daj.~ .\IAGELLAl'O, del' Korrespondent LAYOISIEHS in 
London, sich yergehlich noell nachtriip;lich Iwmliht hatte, LAVOISIER cin 
Exemplar del' }lAyowschell Schriften zu hcschaffcl1. 

DaJb LAYOISIER abrr nieht ohne Kcnntnis drs ]\amens }lAYOW gewesen 
sein kann, geht aus zwei Stell en von 1 L~LES' Statik hl'l'Yor, die von der ge
samten Forsehung bisher in diesem Zusammen hangc ubersehen worden 
sind. HALES erwahnt in seiner 1C6. Erfahrung 2) wiirtlieh: Del' Doctor.\lAYOW 
findet uherhaupt, daJ.~ <in ausgedchntl'n Luft Hallin orIn limfang urn den 
dreygigsten Theil vcrrnindert "Tnll'. Er saget al)('r nieht, wie grog sein 
Glas gewesen, darunter er das angt'steekte Licht gebracht. De spiro NitI'. 
Aereo, pag. 101.» Lnd in seine}" 1C6. Erfahrung fLihrt HALES wiirtlieh 
an: «Del' Doctor SIAYOW hat ausgcfunden. dag (~iner :Maus Hespiratioll 
den vierzehnten Theil del' in dem glasernel1 Gesehirr. dan-in die Maus 
gesteeket war, sich enthaitendell Luf'i zu nichte machte. Dc Hpir. nitro aereo. 
pag. 164.» 

L..\YOISIER hat fLir seine 1774 el'schienen('n «Opu8cules» die HALEssehe 
Statik in griindliehster Weise durehgeadwitet und ZUlli 1'eil tabellariseh 
vereinfacht dargestdlt. In diesern Werkc von HALE'; ist. wie chen angefiihrt, 
}LHOW zweimal zitiert und zwar mit Versuehd(,tails. die HALES kritiseh 
crwahnte, und die L,\VOTSIER ('1H'nfalls lwi scinen Versuehen naeharbeitete. 
Dag LAYOISIEH iiher d('n~am('n "\LHOWS bei IlALEs einfaeh hinwcggclesen 
oder fUr jelle wichtigen Vel'suehdetails yonl\l<\yow keinerlei Interesse hatte 
aufbringen kiinnen, fiillt schwe]' sich vOl'zustdlen. Es liegt hier vielmehr 
ein nieht von der Hand zu weis(~nder Indizienbeweis vor, daj.~ LAVOISIER 
von dem ~amen S[AYOW Kenntnis gchabt hat.. von }[AYOW, dessen NameTl 
er in keiner seiner Schrifit'll aueh 'nur ant!eutungsweise erwahnt. 

V. Lavoisier und Lavoisicn. In der Chemiker-Zeitung, JaIu·g. 
XXXIII (1909), S. 1:35:3 IH'riehtetc ieh, wic JOB. FHlEDR. GMELJN 179;') cine 
Arbeit aus den Turiner Akademielwrichten, die einell gewissen BONVOISIN 
zum Verfasser haUl', falschlich, infolge ]\amensverwechslung, LAVOISIER zu
sehrieb; die ],;arnensH'rwechslung haUl' insofern cine gute Folge, als 
A. VON HUMBOLDT daraufhin zu Licht-Reduktionsnrsuehen in gesehlossenen 

1) Y gl. Z. B. SPETER. L((lloisier und seine YorliiuflT, Stuttgart 1910, S. 56 - 72 hz,y. S. 96 
his 108 die Anm. 136 - 2C:3 und Chemiker-Zeitung (Ciilhen), 1910, S. 946, 953 u. 962. 

2) leh zitiere alls def 1748 in Halle er,ehienenl'n d(~utschen Ubertragung der yon Bl:FFO"l 

stammenden franziisischen Cbcrsetzung (]('S englischt'n Originals. Vide I. C. pag. 134 ('I 1:35. 
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Gefiilben veranlaf.~t wurde. \V egen diesel' nicht ganz ven,tiindlichen l\amens
verwechslung 11luibte GMELIl\ einen bissigen Seitenhieb von A. N. SCHERER, 
dem literarischen Cerberus jener Zeit, e.instecken, den er nul' schwach 
erwidern kminte. 

Neuerdings kam ich hinter eine auffalligere und fast sdbstverstiindliche 
LAvOIsIER-Namensverwechslung, wenn auch nul' in einem Kataloge einer 
groiberen Berlin!'l' Bibliothek (K. W. A.). Beim Studium dieses Kataloges stieg 
ich auf ein « Dicfiol1naire portahJ de 1rufdecine, d' anatomie, de chiruTgie, de pharntacie, 
de chyrnie, d' histoire nrdurelle, de botanique et de lJhysique. 2. ed. Paris 1771», als 
dessen Verf'asser im Katalog 1. F. LAYOISIEH zweimal angegeben ist. Mein 
langjahl'iges L.woIsIEH-Gemut erschauerte beim Lesen dieses Titels zuerst 
in Freude. denn es schien hier ein vollig unbekanntes Lexikon von einem 
unbekannten Angehorigen del' Familie LAYOISIER vorzuliegen. Doch schon 
in kurzet' Zeit "te11te "ich die gewohnt(· Skepsis hei mil' ein; und ich 
hehielt mit der Skepsis recht. Dcnn als ich das eiligst von del' Bibliothek 
erbetene Buch (~ndlich in Hiinden hide schalte sich del' l'ichtige Vel'f'asser
name als JEAN-FH. LAVOISIEN (nicht LAVOISTER) heraus. Die Familiennamen 
sind also nur durch das Schluf~-l\ hllw. R untel'schieden! 

Dieses IIwcihandige Didionnaire des .lEAN-FR. LAVOISIEN, cines «ancien 
Chirurgien des hopitaux des A rmees !lu Hoi, et }faltre en Chirurgie a Em>, 
das schon 176:3 in Erstauflage erschienen war, ist abel' auch an und fur 
sich interessant durch Stichwort-Erklarungen, von denen folgende hier Platz 
finden mogen: 

« Alkooliser, v. act. subtiliser, reduire un corps en un poudre tres-subtile, 
et presque impalpable, et purifier les esprits, et les essences des impuretes 
et du phlegme qu'ils pourroient avoir. }1. Jl. James [:j Harris ecrivent 
alcohol et alcoholiser. Je ne vois pas pourquoi ajouter une 71" dit un des 
auteurs du Dictionnaire de Trevoux; car ce mot vient de l'arabe, kol. qui 
signifie diminuer, devenir menu, se subtiliser; et a la troisieme conjugaison, 
kaal. diminuer, rendre suhtil, subtiliser; et ce mot vient originairement 
de l'hebreu, qui signifir, etre ou devenir legeI'. Or cette etymologie ne 
donne point cl'h; mais, parce qu'en anglois ces deux 00 de suite se pro non
ceroient comme notre ou, on les separe en ajoutant une 71" pour en faire 
deux sy11abes.» 

« Phlogi.'dique, adj. et s. m. inflammable; de <pAETW, je brule, j'a11ume, 
je' enflamme. La liqueur nommee ether est appellee phlogistique, it cause 
de sa grande inflammabilite.» 

Von del' BECHER-STAHLschen Phlogistontheorie ist auch sonst nicht die 
geringste Andeutung in diesem «Dictionnail'e» zu linden! 

VI. Ant i phi 0 g i s tis c h e s. In clem LA VOiSIENSchen Dictionnaire (s. oben) 
findet sich bereits del' Ausdruck «Antiphlogistiques», abel' nicht in dem Sinne 
als Kampf'ausdruck gegen die BEcHER-STAHLsche Phlogistontheorie, sondern als 
terminus technicus del' ""fedizio: « A ntiphlogistiques, adj. et s. m. plur. anti
phlogistic a, d'avTI contre et de <PAOTl(JTOC; inflammable; epithete que 
1'00 donne aux remedes contre l'inflammation.» Erst SAGE gebraucht 1787 
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den Ausdruck «Antiphlo~istikel'». im Sinnp del' Gegnel' del' Phlogiston
theOl'ie 1). 

In einem Aufsatz «Kritisches fiber die Entstelntng von Lavoisiers Sysfem» 2) 
erwiihnte ich, da~ H. Kopp in seinem Werke: Die Enfwicklung del" Ohemie in 
der neueren Zeit (Munchen 1873, S.53) einen gewissen G. F. STABEL als einen 
noch zu Lebzeiten STAHLS in Halle auftretenden Widersacher del' Phlogiston
theorie anfuhre, jedoch ohne Quellenangabe «fUr den sonst sehr wenig 
bekannten» Autor. In del' Zwischenzeit konnte ich diesen Autor eruieren. 
Es handelt sich urn den Stadtarzt und Stadtphysikus del' «Civit. Halensis», 
GEORG FRIEDRICH STABEL, del' in seinem Ohimiae-dogmafiro-experimellfalis. Halae 
Magdeb. 1728, TomUH prior §§ XXI - XXII auf die Phlogistontheorie als eine 
«sententia BECHERI» - STAHL ist dabei gar nicht erwiihnt! - eingeht und 
diese als nicht annehmbar zuriickwcist, unter anderem sub 5. «quia ex
perimenta ista, quae ad probationem hujus hypothes. proferuntur, false expli
cantur, v. g. quod sub calcinatione metallorum ignobiliorum principium 
phlogiston exustione separetur, sub reductione autem substantiarum istarum 
hoc iterum hisce uniatur: si enim hoc contingeret, necessario sub priori actu 
pondus rei calcinatae multum imminui deberet, in primis cum substanti
ficae illius partes tum copiose exhalant, sed hoc non observamus, sub posteriori 
aut em actu reductulll llletallum pondere superarc deberet calcem reducendam. 
quia materiale quoddam principiulll (juxta mentelll illorum) hisce tum 
accederet et quantitas materiae hac ratione augeretur, sed expericntia con
trarium docet ... » Wir haben hier die erste logische Zuruckweisung del' 
BECHER-STAHLschen TheOl·ie iiber das Entweichen des Phlogiston-Prinzipes 
beim Verbrennen del' ~letalle usw. Diese Stimme blieb ungehort. Es ist 
Kopps Verdienst, auf diesen :Mann zuerst, wenn auch nur andeutungswpis(>, 
hingewiesen zu haben. 

VII. «En tfrem d wortet es» Chemie-Deutsch. Es wird manchem 
noch in Erinnerung sein, wie 1910 in del' «Zeitschrift des Deutschen Sprach
vereins» in Vorschlag gebracht wurde, die chemischen Fachausdrucke durch 
rein-deutsche Bezeichnungen zu ersetzen, und wip daraufhin in del' Cothener 
Chemiker-Zeitung einige humoristischp BeispielI' solcher rein en Deutsch
Chemie-Sprache zusammengestellt wurden. Z. B. war vorgeschlagen 

fiir das Fl'erndwort: 

Chemie 
Chemiker 
Organikel' 
Anorganikel' 
Analytiker 
Atom 
Molekiil 
oxydieren 

das Reindeutsch-Wort: 

Scheidl'- und Fiigekunst 
Seheidc- und Fiigekiinstlcr 
Kohlenstoffverbindungsscheide- lind Fiigekiinstler 
Nicht-Kohlcnstoffverhindungsschl'ide- und Fiigekiinstler 
Scheidler 
Kleinchen 
Doppelkleinchen odeI' Kleinchengruppe 
versauerstoffen 

1) V gl. dazu M. SPETER, Lavoisier und seine Vol'liiufer, Stuttgart 1910. S .... :3 hzw. 
S. 90, Anm. 101. 

2) Z. f. angew. Ch., 39. Jahrg .. 1926. S. ;')81. Anm.16a. 
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fiir das Frrmdwort: 

reduzieren 
nitrieren 
Katalysator 
Elektrochemie 
Emulsion 
Explosion 
Qualitative Analyse 
Quantitative AnalH!' 
Isolieren . 
Eisenoxvd 
Spektro~kop 

YlAx SPETER. 

das Reindeutsch-Wort: 

rntsauerstoffen 
versticksauerstoH'en 
Scheidungskitzler 
Funken-Scheide- und Fiigekunst 
Hangeschleim 
PIOtz-Zersetzung 
Was-drin-Scheidung 
Wievicl-drin-Scheidung 
Blofbstellen 
Dreifach versauerstofftes Doppeleisen 
Brechlichtlinienrohr 

usw. 

Diese Vorschlage sind gewollt humoristisch. Wenn man die Bestrebungen 
alterer und neuerer deutscher Autoren verfolgt, in der chemischen Sprache 
an Stelle anerkannter internationaler, rein deutsche Bezeichnungen einzu
{'uhren, so sto{;t man hierbei manchmal auf Sprachgebilde, die in ihrem 
unfreiwilligen Humor recht ergotzlich sind. Ais Beispiel hierfur moge der 
«Versu(:h einer deutschen chemischen Benennung der in die Chemie gehOrigcn Korpen, 
von einem «Herrn D. RUDOLPH BRANDES, aus Salz-Uffeln» (in J. B. TROMMS
DORFFS Neuem Journal der Pharmacie, Bd. II (1818), S. 1 - 21 abgedruckt) 
der Vergessenheit entrissen werden. 

Trotzdem BRANDES in die deutsche Sprache keine andere noch lebender 
Volker eingefLihrt wissen will, folgt er mit Vergnugen den Vorschlagen des 
Danen(!) OERSTED (vgl. SCHWEIGGERS Journal, Bd. 12, S. 113), der z. B. statt 
Ohloriue die Bezeichllung Aetsel habe, wofiir er jedoch Storel als passender 
erachte (von ZerstOren). Aetsel wolle er aber lieber den das Glas atzenden 
Stoff (unser Fluor) nennen. OERSTEDS Benennungen Elf und Brint (NB! noch 
heute giiltige Bezeichnullgen im Danischen) fiir Sauerstoff und Wasserstoff, 
andere er in Eltel und Brintel urn. Fur Stickstoff ware wohl die Bezeichnung 
Stickel angangig, hesser sei aber dafur Twielet. aus dem altniederdeutschen 
vertwielen (ent7:weien, verwirren, in Unordnung bringen; NB! vom Lachgase 
hergeleitet, das die Sinlle in Verwirrung bringe). Jod solIe nach dem Aus
gangsmaterial (Tang!) Tangel, das Silizium und Kalium gemaB der OERSTEDschen 
Bezeichnung Flintel und Tannaer heifben. In V orschlag waren zu bringen 
Lirhtel fiir den Phosphor; Lookel (von der skandinavischen Gottheit Looke, 
Feindseligcs. Verderben bringendes) fur Arsen (von OKEN damals Geif ge
oannt); Herthanel (von der nordischen Gottin Hertha) fur Tellur; Wodanel 
(von Wodan, dem nordischen Gott-Konig) fur Platin; Heimdanel (vom nor
dischen Regenbogen-Gott) fiir Iridium; Rosel fur Rhodium; Foslanel (von der 
nordischen Bluten-Gottin Fosta) fiir Cer; ~lfdhanel fiir Molybdan; Fahlel fur 
Antimon. 

BRANDES begniigt sich aber nicht mit der Reinigung der Nomenklatur, 
sondern ('r macht sich tapfer lind forsch auch an ein chemisches System 
heran. Nach ihm «zerfallen uns demnachst aIle Einzelwesen, die die Chemie 
in ihr Gebiet 7:ieht, in 2 Ordnullgen: I. Ordnung Urer, II. Ordnung Korper.» 
Die Urer (Urstoffe, «Urthatigkeit(m») umfassen die lmponderabilien Licht, 
Warme, Elektrizitat und 'Iagnetislllus, wogegen die II. Ordnung, die Korper, 
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aIle wagbaren Stoffe einbeziehe. Die Karper teilten sich «nach dem Grade 
ihrer Zusammensetzung in 3 Reiche: 1. Reich Elemente; 2. Reich Folger und 
3. Reich Ausfolger ein.» 1m 1. Reich waren 2 Kreise, namlich die Lufter 
(luftfarmige Elemente; AMPERES «Gazolyten») und die Fester (starre Elemente) 
zu unterscheiden. Zum 1. Kreise, den Luftern, gehorten der Eltel (0) 1), 
Storel (CI), Tangel (J), Aetzel (FI), Blutel (Cyanogcn ? S), Lichtel (P), Lookel (As), 
Heythanel (Te), Kohlel (C), Borel (B), Flintel (Si), Twielel (N), Brintel (H). Zum 
2. Kreise, den Festeru, gcharten Fahlel (Sb), Zinnel (Sn), Zinkel (Zn), Wislllutel (Bi), 
Bleiel (Pb), Merkurel (Hg), Silbel (Ag), Goldel (Au), Woda1lel (Pt), Rosel (Rh), 
Hei1lldanel (Ir), Pal1adeI (Pd), Xickel (Ni), Osmel (Os), Titanel (Ti), Kupfel (Cu), 
Eisel (Fe), Kobel (Co),. Uranel (D), iVla11gauel (Mn), Fostanel (Ce), Tantanel (Ta), 
Wolfel (W), 11·1ithanel (:Mo), Chromel (Cr).. Tannel (K), Tronel (<<Trona?» Na), 
Ammonel C~ I ]3)' Barel (Ba), Stronel (Sr). Kalkel (Ca), Talkel (Mg), 7'honel (AI), 
Zirkonel (Zr), Sussel (Glucium, Be), Iltel (Y). 

Das II. Reich der 2. Ordnung, namlich die Folger, gehen gemiig BRANDES 
« aus den einf'achcn Verbindnn{!en der Elemente untcr sich hervor und 
theilen sich ebenfaUs in zwey groge Kreise: 1. Kreis Leiber und 2. Kreis 
Steiner». Die Leiber, d. s. «aIle aus dem Thier- und Pflanzenreiche, iiber
haupt aus dem Organischen, abstannnendc und nach deren Zusammen
setzung gehiIdcte Korpcn, zerf'allen in 4 Reihen, in die Ziilldleiber, Stamm
leiber, Blutleiber und Sauer/eiber. Betrachten wir nur die 4. Rcihe, die Sauer
leiber, i. e. Sam'en « aus dem Organischen », so haben wir die «Schaaren» der 
Elt- und der Brinsauren (~B! 0- und H-Siiurcn!) usw. 1m 2. Kreis hahen 
wir die Steiner, und dabei 2 Rcihen. die Aeschsteiner und die Sauersteiner 
zu unterscheiden, als Untergruppen wiin'n «Bannen wie «EItsiiuren» und 
«Brintsauren» zu unterseheiden. «Eltsaul'en» des «L Bannes» waren z. B. 
die «Lookesaurig» (J\B~ al'senige Saure!) «Twielesaure» (Salpetersiiure), Mithane
saure (~Jolybdansiiure) usw.; «Brintsauren» des «II. Hannes» waren z. B. SWre
brintsaure (Hel I), Tangebrintsanre (H.I!) usw. 

U nd das III. Beich, die Awj'olger (SaIze) waren « aIle V erbindungen, die 
aus der Einung del' Aesehsteincr mit Sauerleiber und Sauersteiner hervor
gehen, oder die Aesehstciner mit der geh(irigen Aufnahme von EItel odeI' 
Brintel», die in 2 Kl'cise zerfielen usw. Sapienti sat! 

Dafb del' liberlegte und iiberlegcne TROMMSDORFF dicsen Sprach
Reinigungserguf~ in sein Journal kritiklos auf'nahm, zeigt, dag el' dem Ein
flusse seiner Zeit unterstand - man schrieb damals 1818 ~ - anderseits 
aber, dag ihm nicht ganz wohl hei der Sache war. 

VIII. «Z ei cll(~n U 11 d W unden. linter diesern Titel machte ein gewisser 
JuLIUS BREDE, in einer aus Altona, yom August 1846 datierten Zusehrift an 
die damals schon vielgeltende WEBERt,che lllustl'irte Zeitung, Leipzig (Nr.165 
des J ahrg. 1846, Seite 1 ~)9) dm'auf aufmerksam, dag, wie bei einem Kreise 
llnd dem dicscm lUllsc:hricbenen Quadrat, bzw. dessen Fluehen die Beziehunp: 
:3,14: (4 - :),14) = 78 1/2: 21112 herrsc:he, sich auch bei den Bestandteilen fin 

') Die chelllischcn Symbole sind nll1 J1l i r in KlallJllH'rn hinzngefiil't' 
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Atmosphare, hinsiehtlieh des Volumens des Stiekstoffgases zum Sauerstoff
gase, dasselhr Verhaltnis zeige. Hiernaeh seheine «also del' Stiekstoff in 
runden "ieb heI'lihrrnden Strahl en verbreitet. wahrend del' Sanerstoff den 

N (; 

iihrigen Raum ausfLillt». (Siehl' die heiden Ahb.) 0 ~ Del' Einsender 

meint, dag es nieht unintrressant ware, «wenn man untersuehen konnte, 
ob die heiden Gasarten den von mil' (sc. BREDE) form ell nachgewiesenen 
Aggregatzustand in mefbbaren Dimensionen behaupten kiinnen, obgleieh das 
dazu erforderliehe Experiment stets verllnghicken mug, weil dabei die rnathe
matische Genauigkeit sich nir so weit als erforderlich sein wird, treihen 
laibt. Man mugte namlich zwri Glasrtihren, die eine innrre nmd, die auf,~ere, 
eng anschliei.~ende, quadratfiil'mig hrgl'enzt, jene mit Stiekstoffgas, letztere 
mit Sauel'stoffgas anfilllen. und nach sol'gfaltigster Entfernung del' inneren 
untersuchen, ob beide Gasal'ten incinandel' fl5ssen? AUein schon die Be
wegung beiEntfcrnung del' inneren Rohl'r, so wie die Raumlichkeit ihrer 
Wande, mug das Experiment stets "cheitel'll machen». Trotzdem ist del' 
Einsender del' Ansieht, dag «in del' zllf"allig von mil' (se. BREDE) entdeckten 
mel'kwurdigen Verwandtsehaft: zwisch(~n Stickstoff und Sauerstoff" mit Kreis 
und Quadrat ein unsiehtharer Grist auf ahnliche Weise zum :Vlenschen ge
sprochen lind wie in allen seinen unendlichen Werken eine Offenbarung 
niedergelegt hat, die wohl jede andere an Bestimmtheit des Ausdrueks und 
Allgemeinverstandlichkeit weit hinter sich zUl"lickstehen lii/.~t». :Vlan mug 
gestehen, dag diese Offenbarung AREDES ebenfalls alles andere auf" dies em 
Gehiete zUl"liek"tehen gdassen hat und mulh staunen, dag die Redaktion 
jener Zeitschrift dif'sen famosen Au"lassun~rn,. im Zeitalter LIEBIGS, liher
haupt RaUlll ~d)f'n konnte. 

IX. Au!:) unf!:arischen Handschriften des 16 .. 14. llnd 17.Jahr
hun del' t s. 1m Jahre 1897 verOft'entlichte ARMAND DEslDItR HERZFELDER in 
ungarischer Sprach(~ cine kleinr Sehrift « A K()l()z~vaT"i Code::r; Egy a XVI, 
szlizadl)eii cherniai k6ziraf 'ismerfelese d. h. deutsch: «Der Klausenhurger Codex. 
Die Bekanntmachung einer chemischell llandschrift des] 6. Jahrll.» , die fLir die 
Historiochemie eini~es InteresSt' haitt'. Di(~ chemisehf' Handsehrift, woriiber 
Ih~RZFELDER berichtet.. hefindet sieh in <In HandHchriftenahteilung des Un
garischen ~ationalmuseums in Budapest. Der Vf~rfass(,T der Handsehrift 
schreibt sich als Cementarius JOHA:'<!:'<! VON KLAUSENIHlHG .. ist vermutungsweise 
1525 geboren und 1.586 wahrseheinlich geHtorhen. Seine Tatigkeit ist mehr 
odeI' weniger abi die ('im's \\iinzwardeins Zll hetrachten. AI" soicher hat er 
verschiedene Rezepte und Arb(~itsweisen in etwas wirrer Sehreibweise, teils 
ungarisch, teils iIll Kilehen latein, zllsal1lmengeschrieben. Trotz mehrfaeher 
Ahnlichkeiten in gedanklicher lind sprachlichrr I-Jinsieht zwischen diesel' 
Handsehrift und Druekwerken yon ALBERTlJS .VIAGNUS (Libelllls alehymicus), LIBA
VIllS, THlJRNEYSSEH u. a., 1st dies!' Handschrift nach Ansicht HERZFELDERS ge
netiseh prior. Es ware intereSHant, hieriilwr rin(' gemllw kritische Unter

suehung anzustellen. 
HERZFELDER strUt aus riner anderen, ehcllfalls illl Iksitz(' des Lingarisehen 
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Nationalmuseums hefindlichen, jedoch aus dem 1 i. Jahrhundert stammen den 
Handschrift, die als Codex alchymicus bezeichnet wird, eine kleine Wort
erklarungstahelk gew'niilwJ". dip hier wit'dprgegeben sei: 

waschung 
weichmachung 
siedung 
werlllung 
ausgiegung 
zusammenfiigung 
aufgl'ziehung 

zusammenfliissung' 
keck gestandung' 
hefestung 
"erwandlung 
zusammenlegung 
fiirwerfung 
Erfiillung' 
yollbringung 
ausgang 

Ablatio 
Liquefaetio 
Decortio 
Calefactio 
Fusio 
Coniunctio 
Sublimatio 
Calcinatio 
Infixatio 
Solutio 
Resolutio 
Dissolutio 

zu calch marhung 
gcstackung 
schmelzung 
wiederschmelzung 
zerflissung 

Congdatio 
Coagulatio 
Consolidatio 
TransllIutatio 
Compositi" 
Proiectio 
Completio 
Confirmatio 
Produetio 
ProducPf(' 
proolletlls 

Zll dem wesen kommen 
her fiir bracht. 

Zum Vergleich mit dies en Worterklarungen fiihrt HERzFELDER im An
schlufl, daran noch aus einer im Besitze del' Budapester Universitats-Bihliothek 
hefindlichen, aus dem 17. Jahrhundert stammen den und als Labyrinthus 
Alchynticus hezeichneten Handschrift (E 2.5) an: 1. solvirung, 2. die Was chung 
(das man das schwarze mache lauter und weiss), 3. die reduzierung (das ist 
einfiihrung, da1l, man feucht trockcn mache), 4. fixierung (das fliichtigc be
standig und diirr mache). Auf dem Titelblatt dieses «Labyrinthus Alchymicus» 
ist iihrigens folgender hiibseher Z weizeiler vorangesetzt: 

«Hie Lahyrinthus adest, in quem si laheris intus 
Non Labyrinthus erit, sed Labor intus erii». 

Dnd auf dem Blatt 2~1 dieser «Labyrinthus Alchymicus»-Handschrift findet 
sich eine Aufstellung del' Kosten fiir alchymistische Laboratorien, nach 
Gulden und Groschen (gemii1l, HERZFELDER waren 40 Groschen = 1 Guldf'n): 

Mein eigener Phosi'or und Tiegel 
5 Pfund antimon 
.5 Pfund mcrcuriulll 
1 Pfund nitrium 
12/. Pfuno vitrioli 
3 kurze tiege! 
Retorte 
Kohlen 
Eis(~rne Stange ZUlli Ofcn 
Lampe 
Zicgl 
Sand capell!' 

2 3( 
- i 5C 
12 1-

- 18 
- 36 
1 I ;{ 

1 . -

1 I 2't 
1 : -
_it( 

- 1:i 
- 1C 

Die eisernen Instrumentc - i't5 
. -X411 

Man kauft Salitro 1 Pfund 18 gr 
1 12 ,. 

Bemerkenswert ist in dieser Aufstellung del' hohe Preis fiir das 
Quecksilber! 

X. Au s e i n em A p par ate n - V e r z e i c h n i s yon 1 85 3. Dem 
2. Heft des II. Bandes (1853) der von Dr. G. C. WlTTSTEIN s. Zt. heraus
gegebenen Vierteljahresschrift fiir praktisehe Pharmaci{' war {'in «Circulair»-

Lipprnann-Festl'cht·ift. .1,3 
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Gro1bfolio-Blatt del' lIeilbronller Fa. F. J\. WOLFF (<1 Si)rINE iiber « Chemische 
und physikalische Apparate» beigefiigt, das einige interessante Abbildungen 
llnd Preisdaten enthalt. Den Hauptteil dieses « Circulairs» (iibrigens bereits 
eine «6. Ausgabe») nehmen natlirlich die Dampfdestillationsapparate nach 
BEINDORF und }loHR usw., nil' dest. Wasser, Branntwein-Destillation im grog en 
f~in. Dann werden «Kleine Dampf-Destillir- und Dampf-Koch-Apparate zu 
Weingeistfeuer odeI' Leuchtgas» angeboten. Eine Weingeistlampemit Stativ, 
Sperrhiihnen, Scala, Wind I' und Kamin kostete Thll'. ;:),1;3 Sgr, - f1. 9,30» eine 
« ditto mit Spel'rhiihnen, neu konstruierter Winde, welchI' nie mit W eingeist 
in Bel'iihrung kommt, dauerhaft und praktiseh, Thlr. 4.17 Sgr. - fl. 8» und 
«einfach, ohne Winde, um 2.17 Sgl:. - ft 4.:30». «em statt dem Weingeistfeuer 
Leuchtgas zum Kochen beniit7:en zu ki)nnen» dienen «Elastische GasI'ohren 
mit Vorrichtung», die 'fhII'. 1:27 Sgr. - fl. ~~t20 kosten. Diese « Elastisehe 
Gasriihren von vulkanisirtem Cautsehuk zu ea. 4 Linien (10 mm) weit» kosten 
p. Fu1b 40 Kr.» und «ditto 2 Linien (.5 mm) weit, p. Fnfb 20 Kr.». Die Fa. 
bot angelegentliehst an « Apparate yon chemisch reinem Blei fiir chemische 
Fabriken, Papier- und Schwefelsaurefabriken, Ol-Liiuterungs-:Vraschinen usw. 
als Retorten, Kessel Pfannen, Helme, Abdampfschalen usw. in allen Grogen 
und Formen. aus dicht gewalzten. rein en Bleitafeln in jeder Dicke, welche 
mit SauerstofI'gas und atmosphiirischer Luf't mit B lei so yollkommen zu
sammengelOthet und yereinigt sind, dag die Liithstellen so cIicht als gewalztes 
l-3lei selbst erscheincfl». Wir haben hier autogen geschweigtes Blei Yor
liegen! Es werden dlolzgefasse. Tonnen. Kisten usw. mit dunnell Bleitafeln 
ausgeschlagen und nach diesel' L6thmethode geJiithet» angezeigt, «die an Dauer 
aile Erwartungen iibertreff'en» Hollen und « eine auf.~erol'dentliche Ersparnig 
gegen massiye Bleigefiisse» lwdeutden. Per Pfund wiirden :3 - 6 Sf!;I'. = 

10 - 20 Kr .. je naeh Gri)ge. Gewieht und Form dil'ser Gegenstande bel'f'chnet. 
I~in «Apparat Zlll' Erzeugung von Fluor-Wasserstoffgas im Kleinen» aus Blei 
kostete fl. 7.;30. Ein <<c\pparat Jlur Darstellung von Wasserstoffgas (Knallgas
Gebliise), Uithapparat ZUI' innigen Vereinigung del' Bleitafeln mit Blei f'iir 
Bleikammern, so wie fiil' Bleigefasse aJJer Art, yon detll dieksten bis zum 
diinnsten Tafelblei, mit hohem Gasdruek, neu ('onstruirtem bclastharem 
Gebliise, Gmwmeter zu 1 () '!aas. Sidll~rheitskammern, ('iner bequemen und 
pl'aktischen Vol'l'ichtung zur stetell, genauen Hegulirung des Gases und del' 
comprimirten Luft nebst yulkanisit'ten luftdichten GasI'Cihren» wul'de ange
lIoten mit Thll'. 6;3.22 = fl. 11 ;). ohlle Gebliise und Sicherheitskammern mit 
llur iI. 7(;; ein Gasmessel' Zll g \\aas, alJeiu, mit Thlr. 28.17 = f1. .50. Es gab 
auch billigt're A usfiihrungsformen his herunter zu 2(; fl. }lan sieht 
jedenfalls aueh aus diesel' Preisliste. dalb lUall damals,. wie heute, Geld in 
seinen Beutel tUIl nlUl.~te. wenn man Bedarf' an chemischen Apparaten haUl'. 

XI. Holzkohle als Desodorans. F. EHRHART, del' originelle Botani
kus. ver<iffentlichte im Ilanlliint'schen \lagazin, Ylai 179.5, tiber «IIolzkohlell, 
das yortrefflichste \JitteL stinkelules Wasser u. d. Ill. wieder gut und ul1l'iech
bar zu machell» folgende ~otiz: «KELS unci LOWl'fZ, zwei unserer Lesten Che
rnisten, fanden, dal~ Kohlen, weicht' mit stinkl'ndem Wasser vermischt werden, 
,.;oIehes in kUJ'zer Z('it nicht nul' yon allelll Gestanke befreien, sondern sogar 
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~enie1~bar llIachen. ein Inventum, £las den Dank aller Nationen verdient, 
zumal da man spinen Nutzen schon bei so vielen andem Dingen gesehen 
hat. und noch tap;lich zu sehen bekommt. Wer eigentlich unter diesen zwei 
Chf'mikem dpr erste war, del' das Gliick hatte, diese Eigenschaft del' Kohlen 
zu entdecken, kann ich nicht sagen; wie es scheint, hat keiner VOl' dem 
andem vieles zum voraus. Etwas mu1b ich abel' doch bemerken, namlich 
daib die Geoponir:i schon wulbten, dag man mit Kohlen den bosen Geruch 
vertreiben konne. end in derSchweiz sahe ich schon VOl' 40 Jahren, dag 
wenn unsere Magde die Nachttopfe von dem gewohnlichen bosen Gestanke 
befi'eien wollten, so gossen sie ein wenig Wasser hinein, schmissen sodann 
etwas ausgebrannte Kohlen yom Herdp dazu, und in hU'zer Zeit war alles, 
was sie wunschten ediillt.» Die « Geoponici», jene bekannten griechischen 
Schriftsteller iiber den Ff'ldbau, waren fiir EHRHART auch 80nst eine immer
wahrende Fundgrube. Ubrip;ens war EHRHART ein gebiirtiger Schweizer, 
worauf er bei allen sich nul' bietenden Gelegenheiten - selbst del' Yor
liep;enden Art - mit Stolz hinwies. 

XII. Runkel- Riiben - Commi{b - Assessor. 1m Jahre 1827 er
schien in Ulm ein 116 Seiten starkes Buchlein mit dem Titel: « Krahwinkel
sche Bj'iefe, Gesamm. v. d. quiesc. Runkel-Riiben-CommifJ-Assessor Sperling». Del' 
angebliche Vedasser (in Wirklichkeit FR. A. STEINMANN?) kreiert den hiib
schen neuen Stand des Runkelriiben-Assessors. Vielleicht kommt diesel' 
Titel wieder in Aufnahme? 

VIII. Zum Einhundertjahrigen lubilaum del' Riibenzucker
In d u s t l' i e brachte die W EBERsche «Illustrirte Zeitung» - Leipzig in Nr. 166 
von 1846 einen hiibschen Jubilaumsartikel, in dem, von MARGGRAF aus
gehend, del' Werdegang dieserIndustrie anschaulich geschildert ist. « Dm diesen 
Gewerbezweig auch in del' Ausdehnung und Vervollkommnung, welche er 
heutzutage (~B! 1846) erreicht hat, kennen zu lemem sind zwei Abbildungen 
del' bei Grieg in Schlesien durch die Nationalzuckerkompagnie errichteten 
grogen Zuckersiederei, welche durchweg auf rationelle Grundsatze und auf 
die neuesten Ergebnisse del' Wissenschaft und Erfahrung gegriindet, eine 
Normalfabrik fiir die ganze Provinz Schlesien zu werden scheint» gebracht, 
aus denen zu ersehen ist «wie die RLiben aus del' Waschtrommel nach den 
scharfgezahnten Reibem, von da als Brei in den unteren Stock auf die 
Pressen wandem, von wo del' 8aft in die Uiuterungskessel steigt, von wekhen 
er zu den FiItem und Einkochpfannenlauft, urn zuletzt in den Achsenpatent
form en als Tafelzucker krystallinisch zu erstarren. Etwa 800 bis 1000 Ctr. 
Runkelruben werden auf diese Weise taglich verarbeitet und bis zum Abend 
in schon weilbe Zuckerbrote umgewandeIt, die binnen wenig en Tagen dem 
Handel und dem V erbrauch iiberliefert wf'rdf'n konnen!» 

Del' V edasser findet jene Leistungen und Ergebnisse grolbartig. Eine 
Verp;leichsziehung zum 200jahrigen Juhiliiul11 der RLibenzucker-Industrie, 
alllIO 1946, wird nicht unint('ress~mt ~wi n. 

15" 
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