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Einleitung 

Den Monchen des Abendlandes hattc ihr Vater Benedikt zur Regel gesetzt, daB sie 
im Winterhalbjahr ein wcnig langer als die halbe Nacht ruhen und sodann "zur 
wohliiberlegt bcrechneten achten Stunde der Nacht" aufstehen sollten.' Mit dieser 
Regel, welche sowohl dem menschlichen Schlafbediirfnis als auch den Anforderungen 
des klosterlichen Gottesdienstes gerecht werden soUte, war den Sohnen Benedikts die 
Aufgabe gestellt, irgendwie die achte Stunde der Nacht richtig zu bestimmen. 
Irgendwie! Mit gutem Willen muBte der Zeitpunkt zu berechnen sein. 

Gerechnet wurde nach einer romischen Tradition mit ungleichen Stunden:^ Die 
ganze Zeitspanne, welche vom Sonncnaufgang bis zum Sonnenuntergang reicht, gait 
als der Tag und war in zwolf gleichlange Stunden verteilt; dcsgleichen in zwolf 
gleichlange Stunden unterteilt war die Nacht, d.h. die ganze Zeitspanne vom Son
nenuntergang bis zum Sonncnaufgang. Je nach der Dauer der Nacht oder des Tages 
waren mithin die dunklen Stunden einerseits und die hellen Stunden andererseits 
unterschiedlich lang, Zur Sommersonnenwende hin wuchsen die Tagesstunden und 
verkiirzten sich die Nachtstunden, und umgekehrt: die Nachtstunden wuchsen und die 
Tagesstunden verkiirzten sich zur Wintersonnenwende hin; doch zweimal jahrlich, zur 
Zeit der Tagundnachtgleiche im Friihling und im Herbst, muBten die Stunden des 
Tages ebenso lang wie die der Nacht ausfalien. 

Wie war nun im FluB der ungleichen Stunden die achte Stunde der Nacht zu 
erkennen? Es lieB sich machen, indem man den Gang der Sterne beobachtete. Der 
Sternenhimmel war allerdings in Westeuropa an so vielen Orten so oft durch Wolken 
dem Blick entzogen, daB mit der Himmelsbeobachtung die Aufgabe kaum als gelost 
gelten durfte; und durfte einem Bruder iiberhaupt zugemutet werden, daB er auf 
seinen Schlaf verzichtete, um den Sternen zu folgen, bis sie die rechte Stunde 
anzeigten? Dieser Einwand mag den Sohnen Benedikts auch die antiken Wasser-
uhren verleidet haben, welche die Zeit nur fiir den Gesichtssinn anzeigten. 

Was man im Kloster brauchte, war eine Weckmaschine, die womoglich auBer 
zur ersten nachtlichen Hore auch zu den ubrigen Horen des Klosterdienstes die 

R. Hanslik ed., Benedicti Regula (Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum I^tinorum, vol. LXXV, 
Wien, 1960), S. 52-53: caput VIII, 1-2. P. Schmitz ed., 5ai>i/ Benoit. La R^gle des Moines. Textes Latin 
et Fran^ais. Traduction, Introduction, Notes (Ohne Oil, ohne Jahr), S. 60. 

E. Martene, Commenlarius in Regulam S.P. Benedicti (Paris, 1690). Nachdruck in Patrologia Latina 
66, Paris, 1866, S. 215-952, insbes. S. 411C^12A; und P. Delatle, Commentaire sur la Regie de Saint 
Benoit. Nouvelle edition revue et augmentee (Paris, 1948), S. 158-159. 

Tractrix 1, 1989, 85-114. 
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Glocke zu lauten hatte und dabei dem Wechsel der ungleichen Stunden folgen 
miiBte. 

Gegen 1100 ist der Wecker endlich da. Er wird seither in einer langen und 
dichten Belegreihe als Regler des Klosterdienstes nachweisbar. Freilich leisten die 
Belege in ihrer Wortkargheit nur eben dies - sie zeigen meistens den Wecker nur 
als solchen an, ohne durchblicken zu lassen, wie das Gerat beschaffen war. Sie ver-
schweigen denn auch, wann der Wecker zur Raderuhr wurde. 

Die soeben vorgetragenen Aussagen zur Vor- und Friihgeschichte der Raderuhr 
sind bereits dokumentiert worden; es geschah in einem Aufsatz, auf den nurmehr 
verwiesen sei.' Die These jenes Aufsatzes lautete, daB ein Uhrwerk im Kloster nur 
als Wecker einen klosterlichen Sinn hatte, und daB die Raderuhr als klosterlicher 
Wecker aus einer klosterlichen wasser- und gewichtgetriebenen Uhr entwickelt 
worden ist, und daB der typisch klosterliche Wunsch, einen Wecker mit den typischen 
Moglichkeiten der friihen Raderuhr zu besitzen, die wunderbare Erfindung der 
Raderuhr begreiflich macht. 

Der Beweis fiir die soeben wiederholte These ruht auf den im genannten 
Aufsatz vorgelegten klosterlichen Urkunden und auf technikgeschichtlichen Gegeben-
heiten, welche jetzt erortert seien. 

Die Darstellung entstand mit helfe wide rat von HA.M. Snelders und A. 
Wegener Sleeswyk. Ihnen dankt der Verfasser gern und gebiihrend. 

Frijhe Klosterwecker 

Santa Maria de Ripoll 

Die friiheste aus dem mittelalterlichen Europa iiberlieferte Beschreibung eines 
wasser- und gewichtgetriebenen Wecker-horologium steht in einer Handschrift, die 
im ausgehenden 10. oder - wahrscheinlicher - im 11. Jahrhundert geschrieben 
wurde. Die Handschrift stammt aus dem Kloster Santa Maria de Ripoll am FuBe der 
Pyrenaen.'' 

Es handelt sich um eine Anleitung zum Bau und Betrieb eines horologium. 
Von der Handschrift hat sich nur der SchluB erhalten, wo hauptsachlich Bau und 
Betrieb des "Schlagwerks" beschrieben sind. Vereinzelte Riickverweise geben 
immerhin zu erkennen, daB zum "Gehwerk" ein Wasserantrieb gehorte. 

Die noch erhaltene Anleitung zum "Schlagwerk" gestattet dessen Rekonstruk-
tion:' 

Eine senkrecht aufgestellte Saule war von oben her ein Stiick weit ausgebohrt, 
wie ein geraumiges Rohr; eine Stange passierte diesen Hohlraum waagrecht durch 
zwei Locher, die weit genug waren, um die Stange drehbar zu machen; an beiden 

Lambertus Okken, "Wurde die Raderuhr fiir das abendlandische Kloster erdacht?,' Rheinisch-
westfdlische Zeitschrift fur Volkskunde 32/33, 1987/1988, S. 117-138. 

F. Maddison, B. Scott and A. Kent, "An Etarly Medieval Water-Clock," Antiquarian Horology 3, 
1962, S. 348-353, insbes. S. 348 mit Anmerkungen auf S. 352: Quellennachweis: Barcelona, Archive de 
la Corona de Aragon, MS Ripoll 225, Fol. 87̂ -93"̂ ; Datierung usw. 

Maddison, Scott and Kent [Anm. 4], S. 350: Fig. 2: "a tentative reconstruction of the striking 
mechanism." 
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Enden ragte die Stange aus der Saule hervor, und an beiden herausragenden Enden 
war der Stange mindestens eine Scheibe aufgesetzt; und die Scheiben trugen diame
tral je zwei Stifte. Uber den Scheiben waren Glocken aufgehangt. Die Stifte der 
Scheiben konnten die Glocken anschlagen, wenn die Scheiben in Drehung versetzt 
wurden, was sich durch einen Seilzug machen lieB: Uber einen Balken hoch oberhalb 
der Saule war ein Seil gefuhrt worden, dessen eines Ende in den Saulen-Hohlraum 
hinabreichte und hier mehrfach um die waagrechte Stange gewickelt war, und dessen 
anderes Ende einen tiichtigen Blciklotz trug. Wenn nun das "Gehwerk" eine Sperre 
an der waagrechten Stange des "Schlagwerks" ausloste, drehte das schwere Gewicht 
die Stange und mit ihr die Scheiben, deren Stifte die Glocken anschlugen, wieder und 
wieder, bis das Gewicht abgelaufen war. 

Das beschricbene horologium muB in einer Kirche gestanden haben, denn jenes 
Zugseil soUte iiber einen Balken hoch oben in der Kirche gefiihrt werden.* 

Figur 1 - Klosterwecker von Ripoll, Rekonstniktion (Bildquelle: Maddison-Scott-Kent, Anm. 5). 

* Ibid., S. 349. 
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Bury St. Edmunds 

Die zweite iiberlieferte Nachricht vom wasser- und gewichtgetriebenen Wecker-
horologium gehort schon dem ausgehenden 12. Jahrhundert an. Sie zeigt das Gerat 
diesmal in England, in einer Kirche, und zwar wiederum in einer Klosterkirche. Zum 
Urheber der Nachricht und zu ihrer Uberlieferung seien knappe Daten vorausge-
schickt: Jocelin, der Autor einer Chronik des St. Edmund-Klosters zu Bury St. 
Edmunds (West-Suffolk), war Zeitgenosse der von ihm beschriebenen Geschehnisse. 
1173 war er ins Kloster eingetreten; seine Berichterstattung reicht bis 1202. Uber-
liefert ist sein Werk vornehmlich durch eine in der zweiten Halfte des 13. Jahrhun-
derts hergestellte Abschrift, die als treuer Textzeuge gilt.' 

Jocelin erzahlt zum 23. Juni 1198, wie ein Feuer in der Klosterkirche ausbrach 
und man es mit Wasser von der Uhr loschen wollte. Das Feuer war am Schrein des 
Heiligen ausgebrochcn und drohte schon auf das Gebalk der Kirche iiberzugreifen, 
als der Himmel gnadig eingriff:* 

Eadem enim hora cecidit horologium ante horas matutinas, surgensque magister uestiarii, hec 
percipiens et intuens, cucurrit quamtocius et, percussa tabula tanquam pro mortuo, sublimi uoce 
clamauit dicens feretrum esse conbustum. Nos autem omnes accurrentes flammam inuenimus 
incredibiliter seuicntem, el totum feretrum amplectentem, et non longe a trabibus ecclesie 
ascendentem. Juuencs ergo nostri propter aquam currentes, quidam ad puteum, quidam ad 
horologium, quidam cucullis suis impctum ignis cum magna difficultate e.idinxerunt, et sanctuaria 
quedam prius diripuerunt. 

Ubeisetzung: "Nun ist zu ebendicser Stunde das horologium vor der Matutin 'gefallcn'; und der 
Verwalter der Kleiderkammcr (= ein Gehilfe des Sakristans) stand auf und bemerkte das Feuer 
und sah es sich an, und da ist er schnellstens gelaufen und hat. nachdem er das I.autbrctt wie 
zu einem Todesfall angeschlagen hatte, mit lauter Stimme gerufen, der Schrein sei verbrannt. 
Wir aber kamcn alle herbeigelaufen und haben gesehen, wie das Feuer unglaublich wiitete und 
den ganzen Schrein umfaCte und bis knapp an die Balken der Kirche hinaufreichte. Da liefen 
denn die jungen Manner unseres Klosters teils zum Brunnen und teils zum horologium, um 
Wasser zu holen, und andere haben indessen mit ihren Rcicken das angreifende Feuer miihsam 
geloscht; vorher haben sie gewisse Ileiltumsbiichsen (= Ilostienbehalter?) gerettet."' 

Bei der Uhr gab es also Wasser, und zwar rcichlich; sonst hatten die Jungmonche 
diese Loschwasserquelle kaum so selbstverstiindlich wie den Brunnen aufgesucht. Sie 
mogen zu den Tanks eines groBen Wecker-horologium gcrannt sein. Dessen Gewicht 
war kurz zuvor "gefallen" und hatte so - man kann's sich vorstellen - die Kloppel 

H.E. Butler ed., The Chronicle of Jocelin of Brakelond, concerning the acts of Samson, Abbot of the 
Monastery of St. Edmund. Translated from the I^tin with Introduction, Notes and Appendices (Cronica 
Jocelini de Brakelonda de rebus gestis Samsonis Abbatis Monasterii Sancti Edmundi.) (Medieval 
Classics. London [u.a.], 1949. Nachdruck 1951), S. XllI-XV: Die Lebensdaten des Autors; und S. XI-
XII: Die Manuskripttradition. 

8 
Ibid., S. 107: Das Zitat, im Zusammenhang eines Kapitcls auf S. 106-107, mit englischer Uberset-

zung. Hinweis auf das horologium-'Zcup\i& in Jocelins Chronik: C.B. Drover, "A Medieval Monastic 
V/atcT-Clock.' Antiquarian Horology 1, 1954, S. 54-58 und 63, insbes. S.55-56. WiedcTholV, Antiquarian 
Horology 12, 1980-1981, S. 165-170, insbes. S. 166. 

9 
Wiedergabc nach der englischen Ubcrsctzung in der zitierlen Ausgabe. 
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oder Hammer eines Schlagwerks in Gang gesetzt.'" Und jener pflichtbewuBte 
Untersakristan stand da gleich auf und ging ins Oratorium, um fiir den bevorstehen-
den Nachtgottesdienst die Lam pen nachzusehen, und entdeckte rechtzeitig den 
Ausbruch des Feuers beim Heiligenschrein. 

Villers-la-Ville 

Eine dritte Nachricht vom wasser- und gewichtgetriebenen horologium in einer 
Klosterkirche fiihrt nach Belgien. Hiermit ist das spate 13. Jahrhundert erreicht. Von 
einem 2^itmesser ist die Rede, und ein Wecker diirfte gemeint sein, obwohl von 
einer Weckfunktion dieser Maschine nichts verlautet. - Einzelheiten:" 

Fiir das horologium der Cistercienserabtei Villers zu Villers-la-Ville (Arrondis-
sement Nivelles, Brabant) wurde in der Zeit um die Jahreswende 1267/1268 auf 
Schiefertafeln eine Betriebsanleitung niedergeschrieben, der sich entnehmen laBt, 
wie das Gerat aussah und arbeitete. 

Das Herzstiick der Uhr ist ein wassergefiillter Tontopf, der unten einen AbfluB 
hat. Ein Schwimmer ist mit einer Kette verbunden, die iiber eine waagrechte Stange 
gehangt ist und an ihrem anderen Ende ein Gegengewicht tragi; dieses ist etwas 
leichter als der Schwimmer. Die Stange kann sich um ihre Langsachse drehen, und 
an einem Ende ragt sie frei durch den Mittelpunkt einer senkrecht aufgestellten 
Scheibe; an diesem Ende ist der Stange rechtwinklig ein Zeiger angesteckt. Der 
ZLeiger ist so lang wie der Radius eines Kreises, welcher auf die Scheibe gemalt und 
fiir die Z^iteinteilung graduiert ist. Wahrend das Wasser aus dem Topf abflieBt, sinkt 
der Schwimmer und zieht er an der Kette, so daB sich oben die Stange dreht, und 
mit der Stange dreht sich der Zeiger, dessen Spitze iiber den graduierten Kreis 
wandert. So wird der Zeitverlauf sichtbar und meBbar. 

Ein Schlagwerk zum Weckcn diirfte vorhanden gewesen sein. Freilich ist die 
Uberlieferung in diesem Punkte stumm.'^ 

Konig Hiskias Wasseruhr 

Das folgende Wecker-horologium ist vielleicht ebenso alt wie die soeben vorgestellte 
belgische Klosteruhr und war in der Nachbarschaft Belgiens zumindest bekannt; daB 
es einer Klostergemeinde gedient hat, ist eine plausible Vermutung. 

Uberliefert ist es durch eine nordfranzosische Miniatur des spaten 13. Jahrhun-
derts. Die Miniatur illustriert in einer Hi.storienbibel ein Ereignis der Geschichte des 

horologium cadit, "das horologium iallt" = "es lautel": Das horologium lost ein Schlagwerk aus; 
dieses wird angetrieben durch ein Gewicht, das seinen Dienst tut, indem es fallt. Siehe P. Sheridan, "Les 
inscriptions sur ardoise de I'abbaye de Villers," Annates de la Society dArcheologie de Bruxelles 9, 1895, 
S. 359-362 und 454-459 und 10, 1896, S. 203-215 und 404^51, insbes. S. 207-208 und 433-434. Im gleichen 
Sinne: E.L. Edwardes, Weight-driven Chamber Clocks of the Middle Ages and Renaissance. With some 
observations concerning certain Larger Clocks of Mediaeval Times (Altrincham, 1965. Reprinted 1976), 
S. 9-11 und 19. 

" Sheridan [Anm. 10], S. 212-213: Datierung; S. 214-215 und 404-108: Textabdruck; S. 422^23: Die 
Uhr. (Zusatzliche Daten fiir die Rekonstruktion sind iiber die folgenden Seiten bis S. 451 verstreut.) 

'^ Ibid., S. 434. 
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Figur 2 - Konig Hiskias Wasseruhr, Rekonstruktion (Bildquelle: Wegener Sleeswyk, Anm. 14). 



Umwelt der Raderuhr 91 

alttestamentlichen Konigs Hiskia, dem in seiner todlichen Krankheit verheiBen wird, 
er solle genesen. Die VerheiBung wird mit einem Wunder beglaubigt: Auf der 
Sonnenuhr geht der Schatten um zehn Stufen zuriick (IV Regum 20, 8-11 und Isaias 
38, 7-8)." 

Als der Miniaturenmaler gegen die biblische Autoritat anstelle der Sonnenuhr 
eine Wasseruhr abbildete, diirfte er schwerlich ohne AnlaB das falsche Muster 
gewahlt haben. Vermutlich gab er eine Uhr wieder, die er gesehen hat. 

Die Miniatur zeigt ein turmartiges GestcU mit fiinf Glockchen, die in einem 
oberen Stockwerk an einer Leiste hangen; und mit einem Rad untcrhalb der Glock
chen im gleichen Stockwerk; und mit einem halbkugelformigen Kessel, der sich auf 
einen Untersatz hinabzusenken scheint. Der Kessel hangt an einer Kette und fangt 
das Wasser auf, das einem als Wolfskopf gestalteten AbfluBrohr-Ende entstromt. 

Das abgebildcte horologium wird mit dem Rad die kleinen Glocken zum 
Klingeln gebracht haben, um gewisse Zeitpunkte zu bezeichnen.''' 

Uhrengehause und die Tradition antiker und muslimischer Stundenzahler 

Das zuletzt erwahnte Wecker-horologium war in einem turmartigen Gestell unter-
gebracht, dessen oberes Stockwerk ein Glockenspiel barg. In einem solchen Gestell 
waren die Elemente des Uhrwerks gcwiB zweckmaBig angeordnet. Abcr nicht nur fiir 
dieses eine horologium schien sich der turmartige Aufbau empfohlen zu haben. 

Das turmartige Gestell abendlandischer Fertigung wird erstmals vom nord-
ostfranzosischen Baumeistcr Villard de Honnccourt in seinem Skizzenbuch abgebil-
det. Der Meister legte sein Buch etwa zwischcn 1225 und 1235 an. Er erliiutert die 
Skizze mit diesen Worten:'' 

c'est li masons d'on orologe 
Ki velt faire le maizo(n) d'une ierloge ves ent ci unc q(ue) io vi une fois. Li p(re)mierz estages 
de desos est quares a .iiij. peignonciaus. Li estages deseure est a .viij. peniaus, (et) puis covertic, 
(et) puis .iiij. peignonciaus; entre .ij. peignons .i. espasse wit. Li estages tos deseure s'est 
q(u)ares a .iiij. peignonciaus, (et) li co(n)bles a .viij. costes. Ves aluec le portrait. 

Ubersetzung: "Das ist das Gehause einer Uhr. Wcr das Gehause einer Uhr machen will, sieht 
hier eines, das ich einmal gesehen habe. Das erste GeschoB unten ist quadratisch mit 4 
Giebelchen. Das GeschoB dariiber hat 8 Felder und alsdann kommt (ein) Dach. Und dann 
(kommen) 4 Giebelchen (und) zwischen (je) 2 Gicbein (ist) ein leeres Feld. Das GeschoB ganz 
zu oberst ist quadratisch, mit 4 Giebelchen. Und der Helm hat 8 Seiten. Sieh hier die Zeich-
nung." 

Drover [Anm. 8], Fig. 1 (auf S. 54 bzw. S. 164:) Die Miniatur. Die Quelle: Oxford, Bodleian 
Library, 270b, Fol. 183^; Fig. 2 (auf S. 55 bzw. S. 167:) Eine VergroBerung des horologium-Detaih der 
Miniatur. Eine Farbreproduktion der Miniatur: C.B. Drover, ""Die 13th Century 'King Ilezekiah' Water 
Clock,' Antiquarian Horology 12, 1980-1981, S. 160-164, insbes. S. 160: Fig. 1. 

14 
A. Wegener Sleeswyk, "The 13th Century 'King Ilezekiah' Water-Clock," Antiquarian Horology 

11, 1979, S. 488-494; Fig. 2 auf S. 490; Rekonstruktion. 
H.R. Hahnlofier ed., Villard de Ilonnecourt. Kritische Gesamtausgabe des Bauhiittenbuches ms. 

fr 19093 der Pariser Nationalbibliothck. Zweite, revidierte und crweiterte Auflage (Graz, 1972), S. 226: 
Datentafel; S. 226-232: Zur Datentafel; S. 225: Zusammenfas,sende Datierung. Die Skizze: Tafel 12a. 
Transkription und Ubersetzung auf S. 29-30; Kommentar auf S. 29-32, mit Nachtrag auf S. 349. 
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Figur 3 - Uhrgehause ca. 1225-1235 (Bildquelle: Hahnloser, Anm. 15). 
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Wie der Herausgeber meint, handelt es sich um ein in Holz ausgefiihrtes Hauschen."' 
Zutage tritt hier der typische Aufbau der mit Automatenbeiwerk ausgestat-

teten Wasseruhr, deren spatantike und friihmittelalterliche Uberlieferung noch zu 
erforschen ware. Wenigstens die friihen Nachrichten seien zitiert, um anzudeuten, 
daB die Uberlieferung wcder im Orient noch im Abendland je abzureiBen brauchte. 

Eusebius von Cacsarea spielte u.a. auf eine mit Automaten reich geschmiickte 
Wasseruhr und zugleich auf ein mechanisch angetriebenes Himmelsmodell an, als er 
um 333 die "schopferischen" Fahigkeiten des Menschen erorterte." Zu Beginn des 6. 
Jahrhunderts hat es in Gaza (Palastina) eine turmartig aufgebaute Wasseruhr mit 
reichem Automatenbeiwerk gegeben.'* Unter dem Islam ist die Tradition solcher 
Wasseruhren wohl ununterbrochen fortgesetzt worden. Wie die Annalen des Fran-
kenreichs bezeugen, kam namlich im Jahrc 807 eine derartige Uhr aus dem Orient 
nach Aachen:" 

legatus regis Persarum nomine Abdelia cum monachis de Ilierusalem, qui legatione TTiomae 
patriarchae fungebantur, ... ad iniperatorcm pervenerunt munera deferentes, quae praedictus 
rex imperatori miserat. id est ... et horologium ex auricaico arte mechanica mirifice conpositum, 
in quo duodecim horarum cursus ad clepsidram vertebatur, cum totidem aercis pilulis, quae ad 
completionem horarum decidebant et casu suo subiectum sibi cimbalum tinnire faciebant. additis 
in eodem eiusdem numeri equitibus, qui per duodecim fenestras completis horis exiebant et 
inpulsu egressionis suae totidem fenestras, quae prius erant apertae, claudebant; necnon et alia 
multa erant in ipso horologio, quae nunc enumerare longum est. ... Quae omnia Aquis palatio 
ad impcratorem delata sunt. Imperator legatum et monachos per aliquantum tempus secum 
retinens in Italiam direxit alque ibi eos tempus navigationis expectare iussit. 

Ubersetzung: "Ein Gesandter des Konigs der Perser namens Abdclla und mit ihm Monche 
aus Jerusalem, die als Gesandte des Patriarchen Thomas handelten, ... sind vor dem Kaiser 
eischienen, indem sie Gcschcnkc iiberbrachten, die der genannte Konig dem Kaiser gesandt 
hatte, und zwar (unter anderem) ein mit handwcrklicher Kunst wunderbar zusammengesetztes 
Messing-horologium, worin der Lauf der zwolf Stunden zur clepsydra ablicf, mit ebensovielcn 
Bronzekiigelchen, die zu den vollcn Stunden herabficlcn und durch ihren Fall ein unter sie 
gestelltes Schallbecken hell erklingen lieBen, und dazu mil ebensovielcn Reitem, die aus zwolf 
Fenstem zu den vollen Stunden herauskamen und durch den Schub ihres Herauskommens 
ebensoviele Fenster, die vorher offen waren, schlossen; und noch viele andere Dinge waren in 
jenem horologium; sie lassen sich jetzt nicht in Kiirze aufzahlen. ... Und alle Geschenke sind 
in der Aachener Pfalz dem Kaiser iibcrbracht worden. Der Kaiser hat den Gesandten und die 
Monche eine Zeitlangbei sich behalten und dann nach Italien ziehen lassen, mit der Anweisung, 
dort die Schiffahrtsaison abzuwarten." 

Ibid., S. 30. 

Hinweis von A. Lehr, De Geschiedenis van het Astronomisch Kunstuurwerk (Den Haag, 1981), S. 
1. H. Gressmann ed., Eusebius, Werke, III. Band 2. Halfte: Die Theophanie. Die griechischen Bruch-
stiicke und Ubersetzung der syrischen Uberlieferungcn (Die griechischen christlichen Schriftsteller der 
ersten drei Jahrhunderte, 11, 2, Ixipzig, 1904), S. V: Das griechische Original ist bis auf einige 
Bruchstiicke verlorengegangen; voUstandig erhalten ist nur die syrische Ubersetzung, (S. XX-XXIII:) 
die nach einer guten Vorlage sklavisch-wortwortlich das Original wiedergibt. S. XIII-XX: Chronologic; 
S. XX: Ergebnis: Die Theophanie wird um 333 verfaBt sein. Der horologium-Passus steht auf S. 68': 
Abschnitt LXIl. 

IS 
D.R. Hill, Arabic Water-Clocks (Sources and Studies in the History of Arabic-Islamic Science. 

History of Technology Series 4, Aleppo, 1981), S. 13. 
19 

Ibid., S. 14. Der Text: F. Kurze ed.. Annates Rcgni Francorum inde ab a. 741. usque ad a. 829. 
Qui dicuntur Annalcs Laurissenses Maiores et Einhardi. Post editionem G.H. Pcrtzii (Monumenta 
Germaniae Historica. Scriptores rerum germanicarum in usum scholarum 6, Hannover, 1895), S. 123-
124: Zum Jahre 807. 
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Die Umwelt des beschenkten Kaisers aber wuBte offenbar nichts Rechtes mit dem 
orientalischen Uhrenwunder anzufangen, da es niemanden zum Nachbau angeregt zu 
haben scheint. 

Unter den Muslims blieb mittlerweile zumindest bekannt, wie solche Apparate 
zu bauen seien: Diese Kunst wurde von einem muslimischen Techniker des 11. 
Jahrhunderts christlicher Zeitrechnung im muslimisch beherrschten Spanien schrift-
lich dargestellt.^ Der Bau monumentaler Wasseruhren ist weiter in der muslimischen 
Welt seit der zweiten Halfte des 12. Jahrhunderts mehrfach nachweisbar.^' Es miiBte 
schon ein Wunder sein, wenn von solchen Kunstwerken des Orients keine Nachrich
ten ins Abendland gelangt waren! 

Die abendliindischen Optionen bis 1300 

Hier ware bei der Erkundung des mittelalterlichen Uhrenwesens innezuhalten, um 
zuriickzublicken und zu bestimmen, welche Losungen fiir das klosterliche Wecker-
problem angestrebt wurden oder gefunden waren, als das 13. Jahrhundert seinem 
Ende zuneigte. 

Bei der Durchsicht der gesammelten Nachrichten springt zunachst ins Auge, 
daB eine Wasseruhr mit horbar stundenzahlender Automatik wohl dauernd zu haben 
war und dem Abendland formlich angetragen worden ist, und daB sie abgelehnt 
wurde. Verwarf die Klosterwelt jenen Stundenmelder, weil er nur die gleichen 
Stunden abzahlte? Diesem Mangel hatte man abhelfen konnen; das war schon zu 
Vitruvs Zeiten machbar. Ein von Vitruv {De Architectura, IX, 8, 4-6) vorgesehener 
Wasseruhrenregler sollte 1. die Wassersaule iiber dem Auslauf auf konstanter Hohe 
halten, durch Riickkopplung, mit einem Ventil, dessen Stopsel auf dem Wasser des 
ReglergefaBes schwamm und immcrfort soviel Wasser ins ReglergefaB einlaufen 
lieB, wie gleichzeitig aus dem GefaB auslief; und 2. sollte Vitruvs Regler die Hohe 
des Auslaufs relativ zum Wasserspiegel im ReglergefaB variabel machen, mit einem 
exzentrisch durchbohrten und um seine Langsachse drehbaren Zapfen vorn in der 
Wand des GefaBes." Das Reglcrprinzip ist in arabischer Uberlieferung 1204 oder 
1206 nach Chr. bei al-Jazari vorhanden; es wurde von Ridwans Vater zwischen 1154 
und 1174 nach Chr. verwirklicht; und mit guten Grunden laBt das Prinzip sich auf 
Archimedes oder Philon zuriickfiihren." 

Sollte der abendlandischen Klosterwelt die hellcnistisch-arabische Horenmelde-
maschine entgangcn sein? Wer die Sohne Benedikts nicht fiir taube und blinde Leute 
halten mochte und sich deshalb straubt, die Frage zu bejahen, wird den Befund 
wahrhaben miissen: Die Klosterwelt wollte die horenmeldende Wasseruhr nicht 

Hill [Anm. 18], S. 36-46, insbes. S. 36: Der Autor, al-Muradi, lebte in Andalusien im 5. 
Jahrhundert Hedschra / 11. Jahrhundert nach Chr. 

Ibid., S. 69-70: Ridwans Vater baute zwischen 1154 und 1174 die Uhr in Damaskus; und Ridwan 
beschrieb seine Reparaturarbeit in einem 1203 vollendeten Werk. Fur die spateren Zeugnisse des Baues 
monumentaler Wasseruhren sei pauschal auf Hill (Anm. 18] verwiesen. 

So interpretiert A. Wegener Sleeswyk in einer privaten Mitteilung den Text Vitruvs. 

Hill [Anm. 18], S. 91: Datierung des von al-Jazari geschriebenen Buches; S. 97-99: Zum Regler, 
S. 69: Datierung der von Ridwans Vater gebauten Uhr; S. 82: Zum Regler in dieser Uhr. D.R. Hill ed., 
On the Construction of Water-Clocks. Kitab Arshimidas fi 'amal al-binkamat (Occasional Paper 4, 
London, 1976), S. 8-9. 
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annehmen. Vielleicht war den Klosterleuten das Gerat zu empfmdlich fiir den 
Dauerbetrieb, oder man traute der verfiigbaren Klostertechnik gar nicht erst den Bau 
des feinen Apparates zu. Aus der Erfahrung, die durch jahrhundertelangen Umgang 
mit Wasseruhren erworben war, mag der entscheidende Einwand gekommen sein: 
Mit einem genauestens ausgekliigelten und aufs sorgfaltigste ausgefiihrten Regler 
wiirde mjm trotzdem keinen Wecker erhalten, der in jeder Nacht die achte Hore zur 
rechten Zeit lauten konnte. Man konnte sich die Muhe sparen, weil sich das Wasser 
nicht meistern lieB. 

Denn gewohnUch lauft das Wasser unter Bedingimgen aus, welche die tempe-
raturabhangige Zahigkeit des Wassers, seine mit der Temperatur wechselnde 
Viskositat, zu einem die AbfluBmenge beeinflussenden Faktor machen. Und die 
Viskositat verandert sich erheblich mit der Temperatur: in der GroBenordnung von 
2,5% pro Grad bei Temperaturen um 20°C. Schon ein paar Grad mehr oder weniger 
bewirken da Schwankungen der AbfluBmenge um ± 5% im Zeitverlauf, was beispiels-
weise bedeutet: Im Lauf einer 60-Minuten-Stunde geht die Uhr drei Minuten vor 
oder nach.^ 

Die Schwankungen im Gang der Wasseruhr diirften manchmal aufgefallen 
sein. Unbeherrschbar waren sie, weil der Zusammenhang von Viskositat und 
Temperatur undurchschaubar gewesen ist, da ja ein scharf konturierter Temperatur-
begriff fehlte: Die Temperaturwahrnehmung des menschlichen Korpers wird von der 
Luftfeuchtigkeit beeintrachtigt. (Die Temperaturmessung gibt es erst seit dem 18. 
Jahrhundert; vorher war die Temperatur ein Storfaktor bei Beobachtungen mit dem 
sogenannten Wetterglas, von dem eigentlich eine Kombination von Temperatur und 
Luftdruck abgelesen wurde.)^^ 

Man blieb den Wasseruhren treu, weil es keine Alternative gab. Man bastelte; 
und ohne daB man sich dariiber im klaren war, bahnte man eine Alternative an. Man 
erkannte sie erst, als man sie erbastelt hatte. 

Ein neues Lautgerat war gebaut worden. (Siehe die Abbildung lb auf der 
Bildseite.) Gesteuert wurde das Ungetiim mittels einer Wasseruhr, die - hoffent-
lich! - zur rechten Zeit eine Sperre aufhob, so daB die Welle des Gerats unter der 
Einwirkung eines ihr angehangten Gewichts rotieren konnte und mit ihren Zap-
fenradern die Glocken streifte und diese zum Klingen brachte. Das Muster des 
neuen Lautgerats war die altvertraute Winde vom Schopfbrunnen:^ eine waagrechte 
Welle mit angehangtem Schopfeimer, der nun zum Gewicht wurde, und mit radial 
angeordneten Handspeichen, die nun als Lautstabe dienten. (Vergleiche die 
Abbildungen la und lb auf der Bildseite.) 

Wenn die rotierenden Stabe ordentlich funktionieren sollten, durften sie die 
Glocken aber nur streifen. Die Glocken nun hingen frei, an Lederriemen, und 
gerieten unter den Schlagen der sie streifenden Stabe ins Schwingen. Mit der 
Schwingungsfrequenz der Glocken hatte die Rotationsfrequenz der Lautstabe 
dergestalt iibereinzustimmen, daB die Stabe stets in der richtigen Position auf die 
Glocken trafen. Es war ein schwieriges Problem; doch es war durch Hemmvorrich-

24 

AA. Mills, "Newton's Water Clocks and the Fluid Mechanics of Clepsydrae," Notes and Records 
of the Royal Society of London 37, 1982, 1, S. 35-61, mit dem Beispiel auf S. 51. A. Wegener Sleeswyk 
gab den Hinweis auf den Aufsatz und erorterte in einer privaten Mitteilung das Problem. 

Private Mitteilung von A. Wegener Sleeswyk. 

Hinweis von A. Wegener Sleeswyk in einer privaten Mitteilung. 


