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Martin Heinrich Klaproth, 
ein deutscher Chemiker des 18. Jahrhunderts. 

Von RlCHARD MEYER, Braunschweig. 

schildern mtichte, gehtirt nicht zu den Bahnbrechern unserer Wissen- 
schaft; aber er hat durch seine grundlichen Arbeiten, durch die er 
seinen Zeitgenossen weit voran war, wie irgendeiner dazu beigetragen, 
die Chemie in den Rang einer exakten Wissenschaft zu erheben. Und 
ini Laufe seiner zahlreichen Mineralanalysen hat er nicht weniger als 
iicht Elemente entdeckt, oder ihre von anderen angenommene Eigen- 
art  sichergestellt. Dazu war er unter den deutschen Chemikern einer 
der ersten Anhlnger L a v o i s i e r s  und hilt in Wort und Schrift er- 
folgreich fur die Anerkennung seiner Lehre gewirkt. 

Hinsichtlich des auijeren Lebensganges K l a p r o t  h s  und seiner 
Eigenschaften als Mensch entnehme ich das Folgende der Schilderung, 
welche H e r m a n n  K o p p  in seiner Geschichte der Chemie') ge- 
geben hat. 

M a r t i n  H e i n r i c h  K l a p r o t h  wurde 1743 zu Wernigerode am 
Ham geboren. Mit 16 .Jahren ging er nach Quedlinburg, wo er sieben 
.Jahre in einer Apotheke zubrachte, zuerst als Lehrling, dann als Ge- 
hilfe. Zu wissenschaftlicher Fortbildung fand er hier wenig Oelegen- 
heit. Etwas besser ging es ihm hierin in Hannover, wo er 1766 bis 
1768 als Gehilfe t l t ig  war. 1768 kam er in eine Apotheke in Berlin. 
Hier wirkten damals die ausgezeichneten Chemiker P o t t  und Marg-  
g r a f ,  und hier bemuhte er sich nach Kraften, sich griindlichere Kennt- 
nisse in der Chemie zu erwerben und zugleich seine, bis dahin ziem- 
lich vernachlassigte allgemeine Bildung zu vervollkommnen, Nach 
eineni kurzen Aufenthalt in Danzig kehrte er im Fruhjahr 1771 nach 
Berlin zuruck und wurde Gehilfe in der Apotheke von V a l e n t i n  
H o s e ,  einem Chemiker von umfassendem Wissen, der sich durch 
mehrere tuchtige Untersuchungen riihmlichst bekannt gemacht hatte.9 
Zwischen ihm und K l a p r o t  h entspann sich ein freundschaftliches 
Verhaltnis, das aber schon im gleichen .Jahre durch R o s e s  Tod ge- 
16st wurde. K l a p r o t h  iibernahm nun die Verwaltung der Apotheke 
und zugleich die Erziehung der beiden Snhne Val. Roses .  Der eine 
von ihnen, V a l e n t i n  R o s e  d e r  J i i n g e r e ,  wurde ein ausgezeichneter 
Chemiker, der eine ganze Anzahl wichtiger Untersuchungen gemeinsam 
mit seinem Lehrer K l a p r o t h  ausgefuhrt hat. Seine Stihne H e i n r i c h  
und G u s t a v  R o s e  wnren spater die beriihmten Vertreter der Chemie 
und der Mineralogie an der Berliner Unirersitat. 

Mit obernahme der Roseschen Apotheke hatte K l a p r o t h  Ge- 
legenheit zu selbstandiger wissenschaftlicher Arbeit , und er erwarb 
sich bald den Ruf eines ausgezeichneten Analytikers. 1782 wurde er 
zum Mitgliede des Sanitatskollegiums ernannt, 1788 zum Mitgliede der 
Akademie der Wissenschaften. Schon einige Jahre vorher hatte er 
Vorlesungen iiber Scheidekunst , besonders fur  Artillerieoffiziere , ge- 
halten, bald darauf wurde er Professor der Chemie an der Artillerie- 
schule, und bei der Errichtung der Berliner Universitat im Jahre 1809 
erhielt er die ordentliche I'rofessur der Chemie an derselben. In jeder 
Weise hocllgeehrt, lehte er hier bis zu seinem Tode im Jahre 1817. 

Ehenso ausgezeichnet wie als Naturforscher, war K l a p r o t h  acht- 
biir als Mensch. In tler Mitteilung neuer Entdeckungen bescheiden 
und iItlSpl.tl(:hsloS, zeigte er sich bei der Berichtigung oder Wider- 
legung anderer stets frei von Bitterkeit und wuijte jeden Schein von 
Persdnlichkeit aus wissenschaftlichen Diskussionen fernzuhalten. Ihn 
leitete stets n u r  das Streben nacli Erkenntnis, und Ruhmsucht war 
i h m  vollig frenid. 

K 1 a p r o  t h s  wissenschaftliche Erfolge beruhten, auBer auf seiner 
vortrefflichen Beobachtungsgabe, die ihn auch scheinbar Nebensach- 
liches nicht iibersehen lieij, hauptsachlich auf der groijen Genauigkeit 
seiner Analysen. Nicht wenige Grundsatze, die uns heute als selbst- 
verstandlich 'erscheinen , wurden von ihni in die analytische Chemie 
eingefiihrt. So inachte er zuerst nuf die Notwendigkeit aufmerksani, 
d l e  Niederschliige, bevor man sie wiigt, durch Trocknen, wenn mdg- 
lich durcli Gluheii auf konstantes Gewicht zu bringen. Umfassende 
Untersuchungen fiihrte er aus, urn die Zusammensetzung derjenigen 
Verbindungen festzdstellen, welche zur Abscheidung und Bestimmung 
v o n  Elementen und Verbindungen besonders geeignet sind. Fiir diesen 
Zweck hat er zahlreiche Analysen von Salzen ausgefuhit, wobei er 
durch seinen Schiiler V a l e n t i n  R o s e  d e n  J i i n g e r e n  sehr wirksani 
unterstiitzt wurde. Eineu hesonderen Wert erhielten aber seine Ana- 
lysen noch dadurch, dafi er immer die unmittelbar erhaltenen Daten 
initteilte. Vor ihni wurde nicht das Ergebnis der Versuche selbst, 
sondern fast immer nur die Schluijfolgerungen bekannt gegeben, die 
III:III iius ihnen zog. Hierbei wurde oft sehr willkiirlich verfahren, 
und besonders die unverrneidlichen Analysenfehler mehr oder weniger 

Der Mann, dessen Leben und Wirken ich hier in groBen Ziigen. 

1)  1, 343. 
2, Die leichtfliissige Legierung aus Wismut, Blei und Zinn fiihrt noch 

lirute nach ihm den Namen Rosesches Metall. 
Angew. Chern. 1921. Aufsulzteil zu Nr. 1. 

nach Gutdiinken korrigiert. So fehlte es an jedeni Anhalt, um die 
Genauigkeit der ausgefuhrten Analysen zu beurteilen. K l a p r o  t h  da- 
gegen berichtete ausftihrlich uber alle Einzelheiten seiner Unter- 
suchungen, und so behielten diese ihren Wert auch fiir spiitere Zeiten, 
wenn die Fortschritte der Wissenschaft Berichtigungen ntitig machten, 
welche bei der friiheren Gewohnheit unmtiglich waren. 

Als Beispiel seiner Arbeitsweise seien hier seine ,,Versuche uber 
die quantitativen Verhaltnisse der Schwefelslure" kurz beschrieben, 
welche im Jahre 1805 in  der philomatischen Gesellschaft zu Berlin 
vorgelesen wurden.9 Zunachst ermittelte er die Zusammensetzung 
des kohlensauren Baryums. Eine Mischung aus 2 Unzen mMig starker, 
nicht rauchender Salzsaure und 6 Unzen Wasser4) in eine Flasche getan 
und auf einer Wage ins Gleichgewicht gesetzt. Darauf nach und nach 
400 Gran.?) reinsten Witherits in  grtiblichen Stiicken eingetragen und die 
Phiole jedesmal mit einem Sttipsel verschlossen, durch den eine Baro- 
meterr6hre hindurchging. Hierdurch sollte Verspritzen und Verdunsten 
von Feuchtigkeit verhindert werden. Nach 24 Stunden betrug der 
Gewichtsverlust 88 Gran, also 22O/@ Der wahre Gehalt des Baryum- 
karbonats an Kohlensaure betragt 22,28O/,,. - Nun ermittelte er die 
Zusammensetzung des Baryumsulfats, indem er 100 Gran Witherit in Salz- 
saure lost und mit Schwefelsaure fiillt, wodurch er 1161/2 Gran ,,wohl 
ausgesUi3ten und geglUhten schwefelsauren Baryt" erhalt, zu ,,67 Baryt 
und 33 Schwefelsaure-Masse". Die wahre Zusammensetzung ist 65,72 RaO 
und 34,28 SO3. - Um die Zusammensetzung der Schwefelsaure kennen 
zu lernen, oxydierte er 200 Gran reinen Schwefel durch Salpetersaure ; 
es blieben 4S1/* Gran Schwefel iibrig, und waren daher 1511/% Gran in 
Schwefelsaure verwandelt. Diese wurden ,,mit aufgeltisetem salzsaurem 
Baryt solange versetzt, bis weiter keine Fallung oder Triibung erfolgte. 
Der gesammelte, wohl ausgesiiijte und v6llig ausgetrocknete schwefel- 
saure Baryt wog 1109 Gran, nach geschehenem Ausgliihen im Platintiegel 
aber 1082 Gran". Hieraus berechnet er fur ,,lo0 Teile Schwefelsaure- 
masse oder konkrete, fur sich nicht darstellbare Schwefelstiure [SO,] : 
42,3 Teile Schwefel und 57,T Teile Oxygen". - Die wahre Zusammen- 
setzung ist 40,05 Schwefel und 59,95 Sauerstoff. 

Zur Vergleichung fiihrt er die von anderen Analytikern vor ihm 
gefundenen Werte a n :  

Schwefel Oxygen Schwefel Oxygen 
Lavoisier 69 31 Trommsdorff 70 30 
Berthollet 72 28 Richter 42,05 57,95 

Chenevix 61,5 38,5 
Thenard 55,56 44,44 Rucholz 42,s 57,5 

Er benierkt dam: ,,Van diesen Angaben verdienen die der beiden 
letztgenannten Chemiker wegen der Genauigkeit, wodurch sich ihre 
Arbeiten auszeichnen, um so mehr geachtet zu werden, da auch die 
nahe Ubereinstimmung ihrer, obgleich auf verschiedenen Wegen er- 
haltenen Resultate die Wahrscheinlichkeit , dai3 ihre Angaben die 
richtigeren seien, begunstigLu - K l a p r o  t h erhielt also dieselben 
Werte fur die Zusammensetzung der Schwefelsaure wie R i c h t e r  und 
Bucholz .  Warum er bei der Analyse des Baryumsulfats einen zu 
hohen Wert fiir Baryumoxyd erhalten hat, ist schwer einzusehen. 

Die A u f s c h l i e B u n g  d e r  S i l i k a t e  bewirkte er durchEindampfen 
init Atzkalilauge und Schmelzen im Silbertiegel. Fiir diesen Zweck 
hatte vor ihm B e r g m a n  Pottasche verwendet; die Vorziige einer 
Mischung von kohlensaurem Kalium und Natrium erkannte erst Mi t - 
s c h e r l i c h  1828. - Die T r e n n u n g  v o n  E i s e n  u n d  M a n g a n  be- 
wirkte K1 a p  r o t h , nach G e h 1 e n s  Vorschlag, durch Fallung des 
ersteren rnit bernsteinsaurem Natrium ; bald darauf zeigten B e r z  e 1 i u s  
und Hi  s i  n g e r ,  daij dazu auch benzoesaures Natrium benutzt werden 
kann. Gegenwartig verwendet man dazu bekanntlich die Fallung des 
Eisens als basisches Azetat. - Von anderen, fur die analytische Chemie 
wichtigen Beobachtungen K l a p r o  t h s  erwahne ich noch die Ltislich- 
keit der ,,feuchten Alaunerde" (Aluminiumhydroxyd) in Itzendem 
Alkali. 

Im .Jahre 1786 machte K l a p r o t h  in der Berliner Akademie eine 
Mitteilung iiber die P e c h b l e n d e .  Dieses Mineral wurde vor ihm fiir 
ein Zink- oder Eisenerz, oder auch fur eine Wolfraniverbindung ge- 
halten. K l a p r o t h  bewies das Irrige dieser Annahmen und zeigte, 
daij die Pechblende vielmehr ,,aus einer eigentiimlichen, selbstandigeu 
Substanz besteht", die er nach dem 1781 von W. H e r s c h e l  entdeckten 
Planeten Uranus init den1 Namen Ur:t n i u m  belegte.fi) Den KBrper, 
den er durch Heduktion des Oxyds erhielt, sah er fiir metallisches 
Uran an,  worin ihm mehrere ausgezeichnete Chemiker, unter ihnen 
auch B e r z e l i u s ,  folgten; erst 1841 zeigte P e l i g o t ,  dall das ver- 
ineintliche Metall in Wahrheit Uranoxydul ist, und stellte das elemen- 
tare Uran dar durch Reduktion des Chloriirs mit Natrium. - K l a p r o t h  
leitet die Heschreibung seiner Versuche mit folgenden Worten ein: 

3, Klaproth ,  Beitr. z. chem. Kenntn. d. Mineralkfirper 0, 165. 
4) 1 Unze = 29,23 g. 
5)  1 Gran = 0,061 g ;  400 Gran = 24,4 g. 
6, Beitr. 2, 197. 
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,,Die alten Philosophen, welche unsern Erdball fiir den Mittel- 
punkt des Weltalls hielten, die Sonne hingegen nur als einen, gleich 
den iibrigen zum Kreislauf um die Erde bestimmten Planeten an- 
sahen, vermeinten, in der iibereinstimmenden Zahl der von ihnen als 
Planeten angenommenen sieben Himmelsktkper rnit den damals be- 
kannten sieben Metallen, ein wichtiges Naturgeheimnis ergriindet zu 
haben. Ihren darauf gebaueten Hypothesen gemaij, eigneten sie jedeni 
Metalle einen bestimmten Planeten zu, durch dessen astralischen Ein- 
f lu5  die Erzeugung und Zeitigung von'jenem beftirdert werde; so 
wie sie auch von den letztern Symbole und Namen fiir die ihnen 
untergeordneten Metalle entlehnten. Da nun aber die Anzahl jener 
sieben altern Metalle schon langst von der Zahl der spater entdeckten 
iibertroffen wird, ohne daB die Entdeckung neuer Wandelsterne mit 
der Auffindung neuer Metalle gleichen Schritt gehalten hat, so haben 
letztere freilich nicht der Ehre teilhaftig werden ktinnen, gleich den 
iilteren, nach Planeten benannt zu werden, sondern sie miissen sich 
mit zufallig erhaltenen, meistens vom gemeinen Berginanne ihnen bei- 
gelegten Namen begniigen. - Der bis dahin als selbstandig anerkannten 
nietallischen Substanzen sind s i  e b e n z e h n. Es gehet aber der Zweck 
gegenwarti er Abhandlung dahin, diese Anzahl mit einer neuen zu 

1789 entdeckte K 1 ap  r o t h die Z i r k o n e r d e. Kurz vorher hatte 
Wiegleb den Zirkon von Ceylon untersucht und als Hestandteile 
Kieselerde, Rittererde, Kalkerde und Eisen angegeben. K 1 a p r o t h 
zeigte, daij das Mineral, auBer Kieselerde und sehr wenig Eisenoxyd, 
;ils Hauptbestandteil eine neue Erde enthllt, welche er Z i r k o nerd e 
nannte, und deren Eigenschaften er genau beschrieb.7 

In der Nahe des schottischen Bergdorfes Strontian hatte man ein 
Mineral gefunden, welches wegen dieses Vorkommens den Namen 
S t r o n t i a n i t  erhielt, und das man fiir eine Abart des Witherits an- 
sah. 1790 sprach Crawf ord die Ansicht aus, der Strontianit enthalte 
eine von Kalk und Baryt verschiedene Erde, was von Hope 1793 be- 
statigt wurde. In demselben Jahre vertiffentlichte Klap ro th  eine 
eingehende Untersuchung des Strontianits in Vergleichung mit dem 
Witherit, durch die er zu demselben Ergebnis gelan e und zugleich 
die Besonderheiten der neuen Erde genau beschrieb.? Die Beobach- 
hng ,  dai3 ein mit der salpetersauren Aufltisung des Strontianits ge- 
trlnktes und wieder getrocknetes Papier rnit roter Flamme brannte, 
brachte ihn auf die Vermutung, ,,d& dieses Fossil vielleicht auch in 
noch anderweitigen Eigenschaften von der kohlensauren Schwererde 
verschieden sein muchte". In dieser Vermutung wurde er durch die 
Bestimmung des ,,eigentiimlichen Gewichtes" bestlirkt, welches er 
merklich kleiner fand als das des Witheriths; ferner durch seine, von 
H 1 u m e n b a c h durch Versuche an Tieren festgestellte Ungiftigkeit. 
Die Verschiedenheit wurde durch eine griindliche vergleichende Unter- 
suchung der Salze in qualitativer und quantitativer Hinsicht bestimmt 
erwiesen. - Spater untersuchte er auch den Ztilestin und charak- 
terisierte ihn a h  ,,schwefelsaure Strontianerde", verschieden von 
Schwerspat und Gips. 

Im Jahre 1795 untersuchte Klaproth den Ru t i l ,  welcher vor 
ihm als ,,rater SchUrl" fiir eine Art Turmalin oder auch fiir Granat 
gehalten wurde. Er zeigte, dai3 der Rutil weder das eine noch das 
andere ist, sondern das Oxyd eines neuen Metalls, das er mit dem 
Namen T i t an ium belegte.8) Hieriiber aui3ert er sich rnit folgenden 
Worten: ,,Wenn sich fiir ein neues Fossil kein auf eigentiimliche 
Eigenschaften desselben hinweisender Name auffinden lassen will ; 
als in welchem Falle ich mich bei dem gegenwiirtigen zu befinden 
gestehe; SO halte ich es fiir besser, eine solche Benennung auszu- 
wfilen, die an sich gar nichts sagt, und folglich auch zu keinen un- 
richtigen Begriffen Anl& geben kann. Diesem zufolge will ich den 
Namen fur die gegenwartige inetallische Substanz, gleichergestalt wie 
bei dem Uranium geschehen, BUS der Mythologie, und zwar von den 
Urstihnen der Erde, den Titanen entlehnen, und benenne also dieses 
neue Metallgeschlecht Titanium." - Auch in verschiedenen anderen 
Mineralien wies er dann den ,,Titankalk", nicht als einzigen, aber doch 
als wesentlichen Bestandteil nach. 

Den sibirischen , ,roten Bleispat"  - Rotbleierz  - unter- 
suchten 1797 gleichzeitig Klaproth und Vauquelin. Beide fanden 
darin das Blei an eine eigentiimliche Saure gebunden, die sich als 
das Oxyd eines neuen Metalls erwies: die Chromslure .  Den Namen 
Chrom erhielt das Metall bekanntlich wegen der intensiven Farbe 
seiner Verbindungen. 

Unter den mannigfachen Mineralschatzen Siebenbiirgens finden 
sich mehrere Erze, von denen man W t e ,  da5 sie Gold und Silber 
in wechselnden Mengen enthalten, iiber deren sonstige chemische Zu- 
sammensetzung aber nichts bekannt war, Eines dieser Erze, von den 
llteren Mineralogen als Aureum paradoxum oder Metallum prqblema- 
ticum bezeichnet, wurde 1782 von Miiller v. Re ichens t e in ,  ,,da- 
maliger Thesauriatsrat in Hermannstadt", untersucht und eine ein- 
gehende Beschreibung davon in den ,,physikalischen Arbeiten der 
eintrachtigen Freunde in Wien" niedergelegt. Er vermutete darin 
schon die Anwesenheit eines neuen Metalls und iibergab das Mineral 
zur nitheren Priifung dem beriihmten schwedischen Chemiker Torbe rn  
Hergman. Dieser stellte aber nur fest, daij das fragliche Metall 

vermehren. 5' 

7, Beitr. 1, 203, 227; 3, 266; 6, 126. 
#) Beilr. 1, 260; 2, 84, 92. 
9, Heitr. 1, 233;  2, 222, 226; 4, 153. 

kein Antimon sei. Klaproth nahm die Untersuchung auf und machte 
1798 der Berliner Akademie dariiber Mitteilung.10) Das Ergebnis be- 
stand in der ,,Auffindung und Restatigung eines neuen eigentiimlichen 
Metalles", welchem er den ,,von der alten Mutter Erde entlehnten 
Namen T e 11 u r i  um " beilegte. Nach seiner Analyse enthielt das Erz 
in lo00 Teilen 925,50 Teile Tellur, 72 Teile Eisen und 2,50 Teile Gold. 
- Weiter untersuchte er das Schr i f t e r z ,  in dem er 60°/0 Tellur, 
3o0iO Gold und lOo/d  Silber fand, sowie R la t t e r e rz  und Gelberz. 
Er studierte die Eigenschaften des Tellurs und stellte die tellurige 
SBure dar, wahrend die Tellursiiure erst 1832 von Herzelius ent- 
deckt wurde. 

Im Jahre 1800 machte Klaproth der Berliner Akadernie eine 
ausfiihrliche Mitteilung iiber den Gadol ini  t. Dieses Mineral, 
welches 1788 bei Ytterby in Schweden aufgefunden und danach 
Ytterbit genannt worden war, wurde 1794 von Gad ol i n  untersucht, 
der darin eine neue, bis dahin unbekannte Erde auffand. Dieses Er- 
gebnis wurde einige Jahre darauf durch E kebe rg  bestatigt, wekher 
der neuen Erde den Namen Yt t e re rde  erteilte. Klaproth hat 
dann die Zusammensetzung des Gad 01 i n i t s  genauer festgestellt und 
die Yttererde so weit charakterisieit, wie es damals mtiglich war. 
Heute wissen wir, daij die Yttererde eines von einander auaerbrdent- 
lich ahnlichen Metalloxyden ist, welche immer gemeinsam vorkonimen 
und sehr schwer voneinander zu trennen sind. 

Das Cer  wurde 1803 ziemlich gleichzeitig von Herzelius iind 
Hisinger  und von Klaprotl i  entdeckt;") den Nimien Cer erteilte 
ihm Berzel ius  nach dem 1801 entdeckten kleinen Planeten Ceres. 
Splter zeigte dann Berzelius '  Schiiler Mosander ,  d& die nach 
den Entdeckern dargestellten Verbindungen des Cers nicht einheitlich 
sind: er schied daraus 1839 das Lan than-  und 1842 das Didyni- 
oxyd ab.13) 

Die Mineralanalysen Klapro t h s  sind so zahlreich, daij es nicht 
mtiglich ist, sie hier alle aufzufiihren; nur einige wenige kann ich 
kurz erwahnen. Uber die Zusammensetzung des S p a t  e i  s en s t e i n s 
waren mehrfache einander z. T. widersprechende Angaben gemacht 
worden.. Bergm an  hatte ihn fiir eine Verbindung von Eisenoxyd, 
kohlensaurern Mangan und kohlensaurem Kalk erklart. Dagegen zeigte 
Klapro t h ,  daB Eisen und Kohlenslure die Hauptbestandteile sind, 
Mangan und Kalk aber nur in untergeordneter Menge auftreten.14) 
Er betont besonders, daij Eisen und Mangan sich darin ,,im oxydu- 
lierten Zustande befinden, indem sie nur als solche der Verbindung 
mit Kohlensaure fahig sind". 

Ferner untersuchte er InehrereMeteorsteine und nieteorische 
E i s e n mass  e n.I5) In letzteren stellte er regelmuig einen Gehalt an 
Nickel fest, wlhrend er in gediegeneni Eisen nichtmeteorischen Ur- 
sprungs kein Nickel fand. Er kommt daher zu dem Schlusse, daf3 die 
An- oder Abwesenheit von Nickel iiber die Frage entscheiden lasse, 
ob ein nntiirlich vorkommendes gediegenes Eisen meteorischen oder 
terrestrischen Ursprungs ist.10) 

Als Bestandteile des Kryo l i th s  waren schon vor Klaproth 
,,Alaunerde und Flufjsiiure" nachgewiesen worden. Klaprot  h er- 
kannte als dritten wesentlichen Bestandteil das Natrium.'? - Die 
Analyse eines sibirischen Rotkupfererzes '? fiihrte ihn zu dem 
Schlusse, dai3 darin ,,das Kupfer als oxyduliert, oder nur rnit dem 
Minimum von Sauerstoff verbunden ist". - Das Gel b b 1 e i e r z hielt 
man damals fur eine Wolframverbindung, bis Klapro t h 1797 zeigte, 
daB es molybdansaures  Blei  ist.'? 

Eine grUf3ere Abhandlung betrifft die Untersuchung von acht ver- 
schiedenen Silbererzen, unter denen die Analyse des Rotgul t igerzes  
ein besonderes Interesse beansprucht.20) Dieses Mineral war schon 
Basil ius Valent inus bekannt, und man wufjte, dai3 bei gleich- 
bleibender Kristallform die chemische Zusammensetzung wechseln 
kann. Angeblich sollte es Silber, Schwefel, Arsenik und Eisen ent- 
halten. Dagegen €and Bergman als wesentliche Bestandteile nur 
Silber, Arsenik und Sckwefel. Weitere Untersuchungen lieBen es un- 
gewib, ob darin a d e r  Silber und Schwefel Arsen oder Antimon ent- 
halten sei. Dem Arsen schrieb man damqls eine besondere Bedeutung 
fur  die Entstehung der Metallerze zu. Im Jahre 1773 stellte die 
kunigliche Akademie der Wissenschaften in Berlin die Preisfrage : 
,,Wozu die Natur den in den Enen vorhandenen Arsenik anwende? 
ob durch sichere Erfahrungen auszumitteln sei, daf3 er wirklich die 

lo) Beitr. 3, 1. 
11) Beitr. 3, 52;  5, 173. 
12) Bei Erwlihnung dieses Umstands neont B e r z c l i u s  K l a p r o t h  den 

grijfiten analytischen Chemiker Europas (J a k o b B e r z e 1 i u 8 ,  Selbstbiogra- 
phische 'Aufzeichnungen, G. W. A. K a h l b a u m s  Monographien aus der Ge- 
schichte der Chemie, 7. Heft S. 37). 

13) Das Didym wurde 1885 dui-ch Auer  v. Welsbarh weiler in P r a s e o -  
dyrn und N e o d y m  gespalten. 

14) Beitr. 4, 107;  6, 316. 
15) Beitr. 4, 98; 5, 246; 8, 290. 
16) Dieser SchluS hat sich bekanntlich spater nicht bestltigt: e8 gibt 

nickelhaltiges Eisen VOU zweifellos lellurischem Ursprung ; am bekannlesten 
ist wohl das von Ovifak auf der Insel Disko (QrSnland). 

'7 Beitr. 3, 207. 

'9 Beitr. 2, 265. 
20) Beilr. 1, 141: 5, 197. 

Beitr. 4, 27. 
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durch war zum erstenmal Kali als wesentlicher Bestandteil eines 
Minerals nachgewiesen. Er s c h l w  daher vor. ,,statt der damals iib- 

Metalle zur Reife bringe? und wenn diesem also eei, auf welche Art 
und inwiefern dieses geschehe?" Die Aufgabe wurde von einem 
Herrn Monnet  gelUst und seine Schrift rnit dem Preise gekrUnt. Er 
bewies darin, ,,d& der Arsenik zur Eneugung der Metalle wesentlich 
nichts beitrage"; aber die Frage, ob. Arsen oder Antimon im Rot- 
giiltigen enthalten ist, hat er nicht beantwortet. - K l a p r o t h  analy- 
sierte ein lichtes Rowltigerz von Andreasberg kn Ham und eins 
von Freiberg im stichsischen Erzgebirge und fand darin, neben Silber 
und Schwefel, nur Antimon und einen allerdings geringen Gehalt an 
Sauerstoff. Zu Lhnlichen Ergebnissen gelangte auch Vauquelin.  
Spater zeigte aber Bre i thaup t ,  dat3 der Arsengehalt dem lichten, 
der Antimongehalt dem dunkeln Rotgiiltigerz zukommt. Dat3 Klap-  
r o t h  Arsen mit Antimon verwechselt haben sollte, ist kaum anzu- 
nehmen ; liest man die Beschreibung seines Analysenganges, so kann 
man nicht zweifeln, daD er wirklich Antimon in Hiinden hatte und 
nicht Arsen. Es ist daher wohl am wahrscheinlichsten anzunehmen, 
daB seine lichten Rotgtiltigerze in Wahrheit dem dunkeln Typus an- 
geh6rten. Spiiter hat er noch ein dunkles Rotgtiltigerz von Andreas- 
berg untersucht und dabei ungefahr dieselben Ergebnisse erhalten 
wie ,b,ei den beiden anderen. . . .. .. . . _ _  . . . .  . -. . 

Deutschland rasch in Aufnahme gekommen und hat sich ausge- 
zeichnet bewahrt. Das Verfahren ist deshalb auch im Frieden bei- 

gehalten werde, Gold eneugen und wachsen sollte. K l a p r o t h ,  dem 
dieses Prirparat zur PrUfung iibergeben wurde, fand Glaubersalz und 
Bittersalz in ein Harnmagma eingehltllt, nebst beigeftigtem Blatfgold. 
Bei einer spateren Sendung fand er, ,,d& sich die Pflanze verschlech: 
tert habe, sie trug jetzt nur unechtes Gold, Tombak". 

K1 a p  r o t  h hat den gr60eren Teil seiner in verschiedenen Werken 
und Zeitschriften zerstreuten mineralogisch - chemischen Arbeiten , in 
Verbindung mit noch nicht veruffentlichten, in sechs Biinden heraus- 
gegeben. Sie erschienen in der Zeit von 1795-1815 unter dem Titel: 
, ,Beitrage zu r  chemischen  K e n n t n i s  d e r  MineralkUrpe r''.s) 
Die Zahl der darin enthaltenen Abhandlungen betragt nicht weniger 
als 267. Die Uberschriften der einzelnen Aufsatze lassen die gofie 
Bedeutung ihres Inhalts kaum ahnen. So verriit der Titel ,,Unter- 
suchung der siebenbtirgigchen Golderze" mit keinem Worte, daf3 in 
dieser Abhandlung die Entdeckung des Tellurs bekannt gemacht ist ; 
und so in allen andern Fiillen solcher Art. - Vielfach fordert er frei- 
mtitig zur Wiederholung seiner Versuche und Priifung der von ihm 
gemachten Angaben auf. Es war ihm eben nie um pers6nlichen Ruhm 
zu tun, sondern nur nm den Fortschritt der Wissenschaft. [A.226.] 

lichen Benennungen Pflanzenalkd3, vegetabilisches Laugensalz, Pott- 
asche etc. den Namen Kali  festzusetzen; und statt der, dem alkalisch- 
salzigen Grundteile des Kochsalzes beigelegten Benennungen Mineral- 
:ilkali, Soda etc. zii deni alteren Namen Na t ron  zuriickzukehren". 
Wie es denn auch geschehen ist. 

Unter den von Klap ro th  untersuchten Mineralien nenne ich noch 
den H o n i g s t e i n ,  der in Thuringen, B6hmen und Mahren vorkommt 
iind seinen Namen der honiggelben Farbe seiner oktaedrischen Kristalle 
verdankt. uber seine Zusammensetzung waren von zwei Seiten ganz 
widersprechende Angaben gemacht worden, so daf3 Klap ro th  sich 
zu einer erneuten Analyse entschlofL'2) Diese fiihrte ihn zu dem Er- 
gebnis, daij der Honigstein das ' kristallwasserhaltige Aluminiumsalz 
einer eigentiimlichen, damals noch unbekannten Pflanzensaure ist, 
welche er H o nig s t e i n sB u r e  nannte, und deren Eigenschaften er aus- 
fiihrlich beschrieben hat. Es ist die heutige, von Baeye r  als Benzol- 
hexakarbonsaure charakterisierte Mel l i t  s l u r e .  

Von allgemeinerem Interesse war noch die 1788 von Klapro t l i  
:iusgefuhrte Analyse des Ar ragon i t s ,  in dem er Kohlensaure und 
Kalk in demselben Verhlltnisse fand wie im Kalkspat. Bis dahin 
glaubte man, d:6 Ktirper gleicher Zusamniensetzung immer auch 
gleiche Kristallform uiid iiberhaupt gleiche physikalische Eigenschaften 
haben. K lap ro th  hat dainit einen der ersten Beitrage zur Lehre vom 
1% oder besser Heteromorphismus gegeben, welche aber erst 1821 
durch Mi tscher l ich  fest begriindet wurde. 

Auch eine nicht iinbetriichtliche hnzahl von technischen und 
liiinstlerischen Produkten hat K l a p r o t  h untersucht. So analysierte 
er einige Hronzen von in der Stiftskirche zu Goslar aufbewahrten 
Altertiiniern.23) Unter diesen ist wohl am bekanntesten der sogenannte 
K r o d O R  I t :I r der angeblich einein Gotte der heidnischen Sachsen ge- 
weiht sein sollte, in  Wahrheit iiber wohl vie1 splteren Ursprungs ist. 
I.:r fiirld darin KltO,',, Kupfer, 18'l/,, %ink und 13°/o Blei. In der Metall- 
IllilSSe des K:iiserstulils von der Harzburg dagegen Y',50°/o Kupfer, 
5'' ,, %inn iind 2,.5O"/,, Hlei. - Ferner untersuchte er mehrere f a rb ige  
GI  a s i i a  s t e II , welche zur Herstellung von Mosaiken in dem Landhause 
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behalten, doch ist es nicht allgemein freigegeben w0rden.l) ,,Der Ge- 
brauch von Blausaure zur Schadlingsbekampfung ist ih jeder An- 
wendungsform verboten. Dieses Verbot erstreckt sich nicht auf die 
Tatigkeit der Reichsschatzverwaltung, auf die wissenschaftliche For- 
schung in staatlichen und ihnen gleichgestellten Anstalten und die 
Tatigkeit der Deutschen Gesellschaft ftir Schadlingsbekampfung m. b. H. 
Der Reichsminister fiir Ernahrung und Landwirtschaft kann in beson- 
deren Fiillen weitere Ausnahmen von dem Verbot zulassen."? Die 
Griinde fur solche Einschriinkungen liegen auf der Hand: die aui3er- 
gewtihnliche Giftigkeit der Blausaure bedingt zwar ihre hervorragende 
Wirksamkeit, bildet aber zugleich eine sehr ernste Gefahr ftir alle, die 
niit den Reagenzien hantieren und sich wahrend oder nach der Desin- 
fektion in den vergasten Riiumen aufhalten mtissen. Nur geschulte 
Arbeitskrafte unter sachverstiindiger Leitung diirfen deshalb die Ver- 
gasung vornehmen, und der vergaste Raum darf ohne Sauerstoffschutz- 
gerlt nicht eher betreten werden, als bis die Blausaure durch Liiftung 
praktisch vollstlndig entfernt ist. Diesen Zeitpunkt festzustellen, gibt 
es verschiedene M6glichkeiten; zunlchst die P r i i fung  d u r c h  d i e  
e igenen  Sinne .  Sie wird z. B. von Bail? und von Skraml ik4)  fur 
ausreichend gehalten. Als Erkennungsmittel werden angegeben: der Ge- 
ruch (nach S k r a m l i  k nur bei minimaler HCN Konzentration in der Luft 
wahrnehmbar), metallischer Geschmack, Gereiztheit der Schleimhaute 
(Kratzen in Hals und Nase), Reiziing der Augenbindehaute, die dann auch 
,,objektiv" wahrnehinbar ist. Die subjektiveEmpfindlichkeit fiir die Wahr- 
nehmung von Blausaure ist, wie die Erfahrungen in jedem Unterrichts- 
laboratorium lehren, und wie auch Bai l  ausdriicklich erwahnt, bei 
verschiedenen Personen sehr abweichend. Nicht anders ist es rnit der 
Widerstandsflhigkeit gegen die Giftwirkung der Blauslure: neben aus- 
gesprochenen Idiosynkrasien werden Heispiele erwlhnt, wo verhglt- 
nismSf3ig grof3e Blausauremengen ohne Schadigung vertragen wurden.j) 
A ~ i f  keinen Fall aber kSnnen subjektive Priifungen, bei denen Reizungen 
der Schleim- und Bindehlute durch HCN eine ausschlaggebende Rolle 
spielen, als ungeflhrlich oder gar als empfehlenswert bezeichnet werden. 

In neuester Zeit haben deshalb F l u r v  und H a s e 3  versucht, mit 
des Kaisers 'liberius auf Capri g~dient'liiittrn.") In der roten Paste fand er der Nlauslure gleichzeitig stwke, aber "ungiftige Reizstoffe zii ver- 
i l l s  fiirbenden Hestandteil Kupfer, das offenbar als Oxydul d:irin ent- gasen. die durch ihren Reiz aiif die menschlichen Sinnesorgane die 
halten wily: in der griinen Kupferoxyd, in einer hlauen Eisen. Letzteres 
ist i i m  so iiuff;illender, ids sdion dainals von anderen Cheniikern in 
iintiken hl;iuen Gliisern Kobalt nachgewiesen war, was Klap ro th  aber 
i II seinein Fillle nicht bestltigen konnte. 

\Vie schon henierkt, war Klaprotl i  einer der ersten und erfolg- 
reic-listen Verfechter der Lehre Lavois ie rs  in Deutschland. Aber 
nicht nur rnit Worten hat er far ihre Verbreitung gewirkt, gelegent- 
lich hat er  sie auch experimentell gestiitzt. Manche Anhanger des phlo- 
gistischeii Systems fanden es mi bequernsten, die ihrer Theorie ent- 
gegenstehenden Tatsachen einkich zu leugnen. So behaupteten ini 
Jahre 1785 zwei Florentiner Xrzte, bei der Einwirkung von Wasser- 
danipf auf gliihendes Eisen entstehe gar kein brennbares Gas, sondern 
cine Mischung ails gewohnlirher und dephlogistisierter Luft (Sauer- 
stoff). Ini folgenden .J;ihre ist diese Hehanptung von Klap ro th  
widerlegt worden. 

Auch niit der Bekiimpfung d e r  Alchernie hat er sich einmal 
praktisch hefat3t. Ink Jahre 1787 wurdt: der Berliner Akadeniie ein 
l'raparat eingesandt, in  dem sich, wenn es angefeuchtet und warm 
- ~~ 

L 'L )  Reitr. 2, 39. 
22) Beitr. 8, 114. 

Beitr. 6, 127. 
!') Beitr. 6, 136. 
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Blausluregefahr anzeigen sollten. ,,Hierbei ergab sich aber die 
Schwierigkeit, daD der Hlauslure beigeniengte andere Gave durch die 
Verschiedenheit der Absorption oder der Autoxydierharkeit friiher 
oder splter als die Blauslure zum Verschwinden kommen, daD also 
die Dauer der Reizwirknng anf die Sinnesorgane nicht mi t  der Gegen- 
wart der Hlaiisiiure ini Raume zusammenflllt." 

Der zweite Weg, um einen vergasten Rauni :tiif Anwesenheit voii 
Hlausaure zii priifen, ist der Nachweis durch ein o b j e k t i v e s ,  Er -  

25) Der 6 .  Rand erschien auch nnter den1 Titel: ,,Cheiniscbe Abhandlungen 

1) Vgl. Koelsch Zentralbl. f .  Gewerbehygiene 8, 93 u. 101 [1920]. 
2) Vgl. Reicbsgesetzblatt 1919, Nr. 31 und 1920, Nr. 151. 
3) Gesundheitsingenieur 42, 33 [1919]. 
.I) Offentl. Gesundheitsptlege 4, 387 [1920]. 
5) Bail, 1. c. S. 41, erwahnt, da13 ein Artilleriefeuerwerker sich in zwei 

Versuchen je eine hdbe Minute in einer Atmosphare rnit l o / ,  (!) HCN auf- 
gehalten habe, ohne Schaden zu nehmen. Ein Erfolg, der hoffentlich nicht 
zu N a c b a h m u n g e n  verfuhrt!  ober Unfalle vgl. z. B. Heller, diese Z. 33, 
167 (1920) und 2. f. Medizinalbeamte 33, 197 [1920]. 

Munch. mediz. Wochenschr. 1920, S. 779. Erfolgreich aber wareii 
Versuche mit ,,Zyklon", einer technischen Mischuiig von Cyankoh!ensiiuremethyl- 
und aethylester mit etwa lO('/,, stark reizenden Chlorkohlensaureesters. 

geniischten Inhalts". 
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