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Notiz tiber antike Glasspiegel 
von 

F. W .  Dafert  und R. Miklauz.  

(Vorgr in der Si tzung am 2. Jun i  1910.) 

Daft die Alten neben geschliffenen Metallspiegeln auch 

Glasspiegel gekannt  haben, weil~ man seit kurzem aus dem 

umfassenden Werke  von Kisa ,  I das einige wenige, abet ver- 

h~iltnism~il~ig guterhal tene Exemplare  erw~ihnt, worunter  auf- 
fallenderweise auch solche aus r6mischen Standlagern. Man 

daf t  aus diesen Funden wohI schlieBen, dal~ die Glasspiegel 
eine welt gr613ere Verbreitung gehabt haben, als man urspKing- 
lich annehmen wtirde. 

Wenig  Beachtung  fand bisher die Technik  der Herstel lung 

dieser Spiegel. Das am reichsten ausgestat tete  Exemplar  
s tammt yon der Saalburg 2 und wird als ,e in  rechteckiges,  4 cm 

breites und 7 cm langes St(ick, wie es scheint, gegossenes,  

farbloses Glas mit Facet tenschliff  an den R~indern und ab- 

geschliffener Oberfl~iche<< beschrieben, das mit einer feinen, 

dutch einen l~berzug yon totem Lack geschti tzten Goldfolie 

unterlegt  ist. Andere Ideine Taschenspiegel  solien aus farb!os- 

durchsichtigem Glas mit einem Zinn- oder Bleibelag bestehen, 3 
niihere Angaben fehlen jedoch. Bei dem hohen Interesse, das 
die Erzeugnisse  der ant iken Kultur  und vor aI!em die Reste 
des r6mischen Gewerbefleil~es in jedem Gebildeten ausl5sen, 

sind wir mit Freuden der Einladung des Herrn Prof. Dr. Eduard  
N o v e o t n y  gefotgt, einen kleinen, etwa dem 2. oder 3. Jahr- 
h un.~des n. Chr: a.n.=geh6yigen, vor kurzem in dem Grabe:Nr..828 

des:g!'pl3en rsmischen Griiberfeldes an der Wiener  S!DI3e-in 

Anton Kisa, Das Glas im Altertume. Leipzig, 1908, p. 355 ft. 
2 Bonnet Jahrb., 85, p. 156 (nach Kisa). 
.~ Anton Kisa," A2.'a~ 0% p. 361. 
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Laibach gefundenen Handspiegel einer genaueren chemischen 
Untersuehung zu unterziehen. Beziiglich der arch/~ologischen 
Einzelheiten sei auf die einschltigige, an anderer Stelle ver- 
6ffentlichte Arbeit des Genannten ~ verwiesen. 

Der mit anhaftender Erde bedeckte Spiegel bestand aus 
einem einfach, aber, nebenbei bemerkt, geschmackvoll ver- 
zierten, gezaekten, 3"5 bis 4 ram dicken Bleiring von 73~n~ 
gr613tem Durchmesser nnd 46 ~#m lichter Weite. Das kreis- 
fOrmige Innere barg eine grN3tenteils in der urspr/inglichen 
Form erhaltene, stellenweise zersprungen~, dtinne, nach Art 
eines Uhrglases sanft gewOlbte, farblose Glaskalotte mit einem 
l_Jntergrund, dessen Farbe alle lJbergtinge yon gelb nach rot 
aufwies. An den blol31iegenden Stellen kommt ein schmutzig- 
weil3er Untergrund zum Vorsehein. Nach vorsichtiger Reinigung 
liet3en sich an der Unterseite des Glases noch vereinzelte, etwa 
'hirse- his gerstenkorngrofie, unversehrte Fragmente des ur- 
-sprfmglichen Spiegelbelages nachweisen. Die Rg.nder des 
Spiegelglases waren, wie dies bei den echten Butzenseheiben 
des Mittelalters der Fall ist, ausgezackt; die Formung erfolgte 
-also vermutlich durch vorsichtiges Ausbreehen kleiner Stticke. 
Auf dem eigentliehen Spiegel liegt eine in der Mitte mit einer 
~oreiten, ~--~f6rmigen (3se ausgestattete, gleichfalls sehwach 
konvexe, 1"8 mm dicke Sehutzplatte aus Blei, die, den Falz 
des Rahmens tiberragend, an einigen Stellen auf diesen tiber- 
-greift oder mit ibm durch aufgesetzte Kltimpchen verschmolzen 
ist und ihrerseits dem Spiegel als St/itze dient. 

Die Aufgabe, die wir uns stellten, war die Ermittlung der 
Natur der Stoffe, die der r6mische Handwerker benCltzte, und, 
-wenn mbglich, die Gewinnung einiger Anhaltspunkte zur 
L6sung der Frage, wie er solche Spiegel angefertigt haben 
rmag. Die Kostbarkeit des Untersuehungsgegenstandes zwang 
zur  gr6Bten Sparsamkeit; wir arbeiteten daher hauptsiichl'ich 
mikroskopisch und mikrochemisch. Da uns Vergleichsmaterial 
'yon anderen Orten leider nicht zur Verf~igung stand, beziehen 
~sich unsere Schlul3folgerungen naturgemiit3 nur auf den kon- 
kreten Fall. 

1 Jahreshefte des Osterr. ArchRolog. Instituts, XIII, 1. 
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Was das Material des Rahmens und des Rtickenteils 
betrifft, erwies es sich als Blei, das infolge des jahrhunderte- 
langen Liegel~s in der Erde unter dem Einflusse des kohlen- 
sSurehaltigen \u oberfl/ichlich in eine sehr harte und 
daher zugleich schtitzende Schichte yon basischem Bleicarbonat 
umgewandelt worden ist. Angesichts des Umstandes, daft die 
Beschaffenheit des yon den R6mern verwendeten Bleies bereJts 
wiederholt den Gegenstand von Untersuchungen gebildet hat 
und dal3 die quantitative Analyse die teilweise Zerst6rung des 
Spiegels zur Voraussetzung gehabt hiitte, wurde yon ether 
Prtifung in dieser Richtung abgesehen. 

Das gleiche gilt yon der chemischen Zusammensetzung 
des Glases, das nach Art vieler alten Fltisse stark irisierte. 
Seine Dicke wurde an verschiedenen Scherben mit HiKe eines 
Deckglastasters gemessen und betrug 0"225, 0"210, 0"275, 
0"295 und 0"300~t~% also durchschnittlich 0'261 ~z~. Es 
liegt somit ein ziemlich gleichmtil3iges, dfinnes, offenbar ge- 
blasenes Glas 1 vor, das ohne Anbringung einer entsprechenden 
Unterlage kaum die ffir clen praktischen Gebrauch des Spiegels 
unerl/if31iche WiderstandsfS.higkeit besessen htitte. 

"vVoraus besteht nun der eigentliche Belag? Ein Quer- 
schnitt dutch den Spiegel zeigt unter dem Mikroskop, dab 
folgende Schichten hinter dem Glase liegen : 

1. Zun/ichst eine gelbe, sehr dr'rune Masse vom Aussehen 
eines I~lberzuges aus altem Harz; neben stellenweisen Trflbungen 
sind zahlreiche Sprtinge oft in netzartiger Anordnung wahr- 
nehmbar. 

2. Dartiber befinden sich die unversehrten Reste de1" 
Metallfolie oder eine Schichte des aus ihr entstandenen heli- 
zinnoberroten Umwandlungsproduktes in der Dicke yon 0 '03 
bis 0" 049 m m  und schliel31ich 

3. eine 0"279 bis 0"361 mlt~ starke, schmutzigweit3e 
Schichte, auf die, nicht anliegend, der bleierne R/Jckenteil folgt. 

Bei der mikrochemischen Untersuchung erwies sich die 
Schicht Nr. 1 als hitzempfindlich. Beim Erw/irmen trat eine 
allerdings rasch wieder vorftbergehende, stellenweise abet" sehr 
deutliche Br/iunung ein. Im Rtickstand war Blei nachweisbar. 

1 Anton  K i s a ,  A. a. 0 . ,  p, 9. 
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Dieser Befund im Verein mit den /iufieren Eigenschaf ten der 
Substanz  Kil3t kaum eine andere Deutung zu, als die auf B le i -  
r e s i n a t ,  t rotzdem ein direkter Nachweis von Harz,  was  

tibrigens nicht wunderl ich ist, mii31ang. 

Die metallischen Reste der zweiten Schichte, also die 

eigentliche Spiegelfolie, 15sten sich in Salpetersg.ure ohne jeden 
Rf~ckstand auf, waren also frei yon Zinn. Die wtisserige LSsung 

des von der 'aberschiissigen S~iure dutch Abdampfen befreiten 
Riickstandes lieferte mit Kaliumbichromat,  mit Schwefels~iure 

und mit Jodkalium die typische mikrochemische Reaktion des 
B l e i e s .  Andere Metalle lieI3en sich nicht nachweisen.  Das 

Umwandlungsprodukt  ergab die Reaktionen des r o t e n  Ble i -  
o x y d s  (PbaO~). 

Die letzte weil3e Schichte besteht  aus basischem Blei- 

carbonat. 

Daraus folgt, daft dieser rSmische Spiegel d u t c h  Auf-  

k l e b e n  e i n e r  B I e i f o l i e  a u f  d t i n n e s  G l a s  h e r g e s t e l l t  

w o r d e n  ist. Als Klebemit te l -d iente  vermutlich irgendein 
Balsam, der verharzte und sich im Laufe der Jahrhunder te  mit 

der Bleifolie chemisch verband, wobei das Blei zum grSt3ten 

Teil in Mennige iiberging. Die Umse tzung  yon Blei in PbaO ~ 
hat schon v. B o n s d o r f f  ~ erwtihnt: >>Aul3er dem Suboxyd,  
Oxyhydra t  und Hydrocarbonat  d~tsteht aber noch ein viertes 

Produkt  durch die Einwirkung yon Luft und Wasser  auf Blei, 

rotes Superoxyd,  2 doch erfordert  seine Bildung viel ltingere 
Zeit<,. Dat3 das Blei des Rahmens und Rtickenteils in das 

basische Carbonat,  das der Folie abet  in rotes Bleioxyd 

tiberging, kann mSglicherweise mit der Gegenwart  des Harzes  
zusammenh~ingen. 

Was  die von uns ats >,dritte Schicht<, bezeichnete  Lage 
zwisehen der Folie und dem Rtickenteit ursprtinglich gewesen  
sein mag, wagen wir nicht zu entscheiden. 

Vielleicht finder s i c h  ein oder das a n d e r e  Museum ver- 
anlal3t, uns seine Stticke zur ErgS.nzung:dieser  Studien leih- 
weise  anzuvertrauen.  " 

1 Jahrb. der reinen und angewandten Chemie yon L ieb ig ,  P o g g e n -  
d o r f f  und W S h le r .  Braunschweig, lg42, I. Bd., p. 84. 

-~ Gemeint ist Pb3Ol. 


