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Futtermittel durch 60 Mill. Doppelzentner Zuckerriiben er- 
setzen. 

Die hauptsachlichsten Nahrungsmittel unseres Volkes 
bilden Kartoffeln, Brot und Fleisch. Der Bedarf an Speise- 
kartoffeln pro Jahr betragt rund 140 Mill. Doppelzentner, 
das sind etwas iiber 2 dz pro Kopf der Bevolkerung. Der 
Bedarf wird vollkommen gedeckt durch die eigene Ernte, die 
in diesem Jahre auf etwa 460 Mill. Doppelzentner = 6,8 dz 
pro Kopf der Bevolkerung zu veranschlagen ist. An Kar- 
toffelii haben wir einen grol3en Vorrat. Er wird verbraucht 
zu Speisezwecken, Fiitterungszwecken, zur Seat und zu 
technischen Zwecken. Durch VergroBerung der Anbau- 
flache, die heute 3,3 Mill. Hektar betragt, und durch Steige- 
rung der Hektarertrage kann die Kartoffelproduktion noch 
eine bedeutende Vermehrung erfahren. Eine Erhohung der 
Ernte auf 10 dz pro Kopf ist unschwer durchzufiihren. In 
der Kartoffel besitzen wir daher eine starke Quelle unserer 
Volkskraft. Sie dient uns als Nahrungsmittel, als Futter- 
mittel fiir m e r e  Viehbestande und sichert dadurch unsere 
Fleischversorgung. Durch ihre technische Vcrarbeitung auf 
Alkohol, S t i k e ,  Starkezucker und Trockenkartoffeln lie 
fert sie uns neben groBen Mengen Futtermitteln, wie 
Schlempe, Piilpe und Trockenkartoffeln, bedeutende Men- 
gen an Nahrungsmitteln. Als solclie sind namentlich zu 
nennen Kartoffelmehl, Kartoffelwalzmehl und Kartoffel- 
flocken. 

Welche groBe Rolle diese drei Produkte, von denen Sie 
hier Proben ausgestellt sehen, f i i r  die Volksernahrung spie- 
len, werden wir gleich sehen. Zunacht das Kartoffelmehl. 
Wie Sie an dieser Probe sehen, stellt es ein schneeweiBes 
Pulver dar. Es ist gemahlene Kartoffelstarke, deren Trok- 
kensubstanz zu 98% verdaulich ist. Schon im Jahre 1890 
hat D e 1 b r ii c k dieses Mehl als fiir die Brotbereitung ge- 
eignet vorgeschlagen. h i d e r  hat man damals nicht ge- 
nugend Wert auf die Verwendung von Kartoffelmehl zur 
Brotbereitung gelegt. Da13 Kartoffelmehl in der Fein- 
bbkerei und Konditorei z. B. zur Herstellung von Sand- 
torten usw. schon lange benutzt wird, ist bekannt. Unsere 
neuesten Versuche im Institut fi ir  Garungsgewerbe haben 
aber auch bewiesen, daB man sehr gut biu zu 10% Weizen- 
mehl oder Roggenmehl durch Kartoffelmehl ersetzen kann 
und dabei, wie die Proben hier beweisen, ein schmackhaftes 
und nahrhaftes Geback erhalt. Wahrend reines Weizen- 
brot nach V 0 1 t z 93,3% verdauliche Trockensubstanz und 
7,7% Rohprotein enthalt, sind im Weizenbrot mit 10% 
Kartoffelmehl 93,8y0 Trockensubstanz und G,9% Roh- 
protein enthalten. l m  reinen Roggenbrot sind 88,5y0 ver- 
dauliche Trockensubstanz und 7,2% Rohprotein, im Rog- 
genbrot mit 10% Kartoffelmehl sind dagegen 89.4% Trok- 
kensubstanz und 6,5% Rohprotein enthalten. Wir sehen, 
da13 durch den Zusatz von Kartoffelmehl der Gehalt an 
verdaulichem Rohprotein etwas verringert, der Gehalt an- 
verdaulicher Trockensubstanz etwas erhoht wird. Der Nahr- 
wert des Brotes wird daher so gut wie gar nicht verandert. 
Ebenso wie Kartoffelmehl wirken Kartoffelwalzmehl und 
Kartoffelflocken und auch gekochte Kartoffeln. Kartoffel- 
walzmehl wird aus Kartoffelflocken durch Mahlen und 
Sichten hergestellt. Kartoffelflocken sind mittels geheiz- 
ter Dampfwalzen getrocknete Kartoffeln, die neben ca. 
12% Wasser alle anderen Bestandteile der Rohkartoffeln 
enthalten. Die hier ausgelegten Proben zeigen Ihnen, dafi 
ein Zusatz von Trockenkartoffeln bis zu 20% des Roggen- 
und Weizenmehles ein sehr schmackhaftes und nahrhaftes 
Gebbk liefert. Auch durch diesen Zusatz wird der Nahr- 
wert dea Brotes nicht beeintrlchtigt, da die Verdauungs- 
werte f i i r  Weizen und Kartoffeln nicht sehr verschieden sind. 
Auch die Verwendung von gleichen Mengen Kartoffelmehl 
und Walzmehl oder Flocken als Zusatz zu Roggenmehl ist 
sehr zu empfehlen. Ich bitte Sie, sich durch Kostproben 
selbst davon zu uberzeugen. 

Die groBe Bedeutung der Kartoffelfabrikate ergibt sich 
auch bei der Priifung unserer Bestande an Brotgetreide. 
Rechnen wir die Aussaat ab, so konnen wir etwa 33 Mill. 
Doppelzentner Weizenmehl und 77 Mill. Doppelzentner 
Roggenmehl, also 110 Mill. Doppelzentner Brotmehl als Be- 
stand annehmen, wenn nichts verflittert wird. Das sind 
pro Kopf der Bevolkerung 162 kg Mehl. Unser Brotbedarf 

bei taglich 600 g Brot pro Kopf ist jahrlich 124 Mill. Dop- 
pelzentner oder 182 kg pro Kopf. An Btotmehl sind dafiir 
erforderlich etwa 124 kg pro Kopf, so daB also noch 38 kg 
Mehl f i i r  andere Zwecke (in der Kuche usw.) iibrig bleiben 
wiirden. Nun &sen wir aber, daB unser Bedarf an Weizen- 
mehl bisher unsere Erzeugung weit ubertraf, er wurde zum 
groBen Teil durch das Ausland gedeckt, aus dem wir allein 
im vorigen Jahre f i i r  417 Mill. Mark einfiihrten. An Roggen 
fiihren wir mehr als dreimal soviel aus, als wir einfiihren. 
An Roggen haben wir also UberschuB, an Weizen fehlen 
uns dagegen etwa 15 Mill. Doppelzentner. Diese konnen 
wir leicht ersetzen durch Roggen, wenn wir zu unserem 
Vorteil von der ungesunden Gewohnheit endlich abkommen 
wiirden, das Weizenbrot dem Roggenbrot vorzuziehen. Es 
ist eine bekannte Tatsache, daB der GenuB von Weizenbrot 
verweichlicht, wahrend daa Roggenbrot die Gesundheit kraf- 
tigt. Im Vergleich zu den grol3en Opfern, welche unsere 
Krieger taglich drauBen f i i r  uns bringen, ist dieser Verzicht 
auf ein uns nicht einmal dienliches Weizengeblick als ein 
Opfer iiberhaupt nicht anzusehen, sondern eine einfache 
Pflicht in unserem und der Allgemeinheit Interesse. 

Liegt nun vorlaufig ein zwingendes Bediirfnis, Kartoffel- 
fabrikate zur Brotbereitung zu verwenden, auch nicht vor, 
so diirfen wir uns nicht verhehlen, daB bei der UngewiBheit 
iiber die Dauer des Krieges und den Ausfall der nachst- 
jahrigen Ernte unsere Mehlvorrate einer Streckung bediir- 
fen, die uns mit Ruhe allen Zufalligkeiten ins Auge blicken 
LaBt. Diese vom Bundesrat kiirzlich beschlossene Verlange- 
rung unseres Brotmehles kann sowohl durch die Kartoffeln, 
als auch durch Kartoffelfabrikate geschehen, ohne daB die 
Giite des Brotes beeintrbhtigt wird. Wir sind auch da- 
durch vollkommen von dem Auslande unabhangig. 

Was schliei3lich unsere Fleischversorgung betrifft, so 
sind wir auch hier geriistet. Unser Fleischverbrauch betragt 
pro Kopf etwa 53 kg. Durch inlandisches Schlachtvieh wer- 
den nach v .  B r a u n davon gedeckt rund 50 kg, durch ein- 
gefuhrtes Fleisch rund 3 k . Da die Einfuhr in der Haupt- 
sache aus Danemark und 8 sterreich-Ungarn geschieht, und 
die Einfuhr an Schweinen aus RuBland keine Rvlle spielt, 
30 wird der Fleischbedarf kaum eine Einschrankung erfahren. 
Er kann, wenn es sein muB, sehr gut beschrankt werden, 
namentlich, wenn wir beriicksichtigen, daB unser EiweiB- 
konsum nicht mehr als taglich 120 g betragen soll, und daB 
nur die Halfte bis ein Drittel dieser Menge aus animalischer 
Quelle zu stammen braucht. Der Ausfall an Geflugel und 
Fischen ist bedeutend, es fehlen allein aus RuBland mehr 
sls 7 Mill. Ganse. Den gesamten Ausfall an eingefiihrtem 
Vieh. Fleisch, Gefliigel und Fischen berechnet v. B r a u n 
suf 2 Mill. Doppelzentner, das sind rund 3 kg pro Kopf dar 
Bevolkerung. Nach seinen Rechnungen kann aber der Ge- 
gamtbedarf der Bevolkerung an Fleisch durch die inlandische 
Erzeugung gedeckt werden, wenn man im nbhsten Jahre 
mf eine Erhohung des idanindischen Viehstapels. dessen Zu- 
wachs, in Schlachtgewicht umgerechnet, rund 54 kg auf den 
Kopf der Bevolkerung ausmacht, verzichtet. Dieser Ver- 
cicht ist sehr leicht, da wir geniigend Vieh besitzen. 

M. D. u. H. ! Aus meinen Ausfuhrungen haben Sie ent- 
iommen, da13 wir imfitande sind, uns aus eigener Scholle zu 
:rnahren. Unser Heer und unser Volk sind fur lange Zeit 
;ut geriistet. Den uns aufgezwungenen Kampf werden wir 
nit Gottes Hilfe siegreich beenden, und der teuflische Plan 
Englands, uns auszuhungern, wird an unserer starken wirt- 
rchaftlichen Riistung zugrunde gehen. [A. 193.1 

Die HersteHung der SiIberspiegel nach Liebig. 
(Aus unveroffentlichten Briefen.) 
Von Dr. EMIL LENP, Darmstadt. 

Es ist merkwiirdig, da13 eine groBe Anzahl von Briefen, 
lie J u s t u s v o n L i e b i g betreffs seiner Silberspiegel- 
:rfindung schrieb, grofitenteils unbekannt blieb und noch 
ucht veroffentlicht wurde. Durch die besondere Liebens- 
wiirdigkeit der Herren Architekt C a r 1 und Ing. R i c h a r d 
2 r & m e r (Niirnberg und Miinchen) wurde mir eine Samm- 
ung von 6 Briefen L i e b i g s an die Direktoren der ersten 
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Silberspiegelfabrik in Doos bei Niirnberg mid von 37 Briefen 
L i e  b i g s  an den b i t e r  der betreffenden Fabrik und 
friiheren Assistenten L i e b i g s , Dr. S c h i 11 d 1 i n g , zur 
Verfiigung gestellt; ferner 5 Briefe bzw. Vertrage von 
Assistenten L i e b i g s  ( F r i e d r i c h  G e i g e r  und 
W. S e e k a m p) und schlieBlich eine gedruckte Reklame 
von der Industrie-Ausstellung in Miinchen (1858) iiber die 
Eigenschaften der Silberspiegel mit einem von L i e b i g 
geschriebenen Rezept iiber seine Versilberungslosungen auf 
der Riickseite des Reklameblattes. Alle diese Briefe stam- 
men aus den Jahren 1859-1864, also aus L i e b i g s  
Miinchner Zeit. SchlieBlich wurde mir durch ein besonderes 
Entgegenkommen der Redaktion der Chemikerzeitung ge- 
stattet, drei dasselbe Thema betreffende, bisher unver- 
offentlichte Briefe L i e b i g s mitzuteilen, die bereits aus 
dem Jahre 1858 stammen und an einen Herrn C 1 e m m , 
Chemiker in Mannheim, gerichtet sind, der hier zur  
Spiegelglasindustrie Beziehungen hatte. Die genannten 
Herren C a r l  und R i c h a r d  C r a m e r  sind die Enkel 
des Silberspiegelfabrikanten C a r 1 v. C r a m e r , dessen 
eine Tochter mit dem Assistenten L i e b i g s und Leiter 
der Fabrik, Dr. S c h i n d 1 i n g , verheiratet war. Frau 
Dr. S c h i  n d 1 i n  g ist im 74. Lebensjahre und lebt in 
Miinchen. 

Es sei mir vorher gestattet, einen kurzen AbriB uber 
die Entwicklung der Spiegelfabrikation zu gebenl) : 

Im Altertum wurden Metallspiegel derart hergestellt, 
da8 man das fliissige Metall (Zinn oder Blei) iiber die zu 
belegende Glastafel goo. Im 15.-16. Jahrhuridert kam die 
Quecksilberbelegmethode auf, die besonders in Deutsch- 
land, Flandern und Venedig geiibt wurde. Der Neapolitaner 
J o h a n n e s P o r t a berichtet in der Mitte des 16. Jahr- 
hunderts zum ersten Male uber die Herstellung der Queck- 

I;',,Nachdem die glasernen-oder krystallinen Spiegel eben und 
gleichmadig gemacht worden sind, schlagt der Kunstler mit groBter 
Sorgfalt ein ebenes und diinnes Zinnblech von gleicher Grode 
aus. . . . Dieses Zinnblech wird mit Quecksilber ubergossen und 
mit einer Hasenpfote eingerieben, so da13 die Zinnfolie ganz silbern 
zu sein scheint. Sobrald man sieht, dad es auf der Oberflache haftet, 
legt man ein weil3es und reines Papier dariiber und auf dieses das 
vorher mit einem leinenen Lappen abgewischte und geglattete Glas. 
Denn wenn man es mit den Handen beriihrt, haftet die Folie nicht 
am Glase. Darauf driickt man mit der linken Hand auf classelbe 
auf, wjshrend man mit der rechten daa zwischen dem Zinn und dem 
Glase liegende Papier herawzieht und die Spiegelplatte rnit Ge- 
wichten beschwert, die man einige Stunclen liegen 1LBt." 

Diese Methode hat sich mit wenigen hderungen bis 
zum heutigen Tage erhalten. In  Niirnberg, a h  Sitz der 
Spiegelindustrie, war es durch die konservative Richtung 
der Zunftpolitik bis zum Ende des 17. Jahrhunderts unter- 
sagt, Spiegelglas rnit Quecksilber zu belegen, und man be- 
gnugte sich mit der Zinn- und Bleibelegung, die als ,,Niirn- 
berger Kunst", ,,Ochsenaugen" oderd von L e i b n i z a h  
,,Spiegel ohne Folie" bezeichnet wurde. Erst im 18. Jahr- 
hundert wurden Quecksilberspiegel in der Niirnberger An- 
stalt Wohrd, besonders aber in Fiirth fabriziert, wo sich 
allmahlich auch die gesamte Spiegelglasindustrie konzen- 
trierte. Allmahlich wich aueh das bisher verwendete ge- 
blasene Spiegelglas, welches dem sich darin Spiegelnden 
ein totkrankes Gesicht zuruckstrahlte, dem 1665 von 
L u c a s d e N e h o n in Tourville bei Cherburg erfundenen 
gegossenen Spiegelglas, welches in Deutschland um 1698 
von franzosischen Glasmachern eingefiihrt wurde. Die in 
Fiirth heimische Hausindustrie (1848 noch 44 Beleger) ging 
allmahlich in die Hande der groBen Fabrikanten iiber, die 
besonders nach Amerika exportierten. 

Das Belegen des Glases mit Quecksilber ist bekannt- 
lich auBerordentlich gesundheitsschadlich, trotz der groBten 
Reinlichkeit, die man bei der Fabrikation verwendet, und 
der besten Ventilationseinrichtungen. Auch die verschie- 
denen, teils von B o u s s i n g a u l t ,  teils von M a r g e t  
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1) F e r d i n a n d C r a m e r , ,,Die Fabrikation der Silber- und 
Quecksilberspiegel oder das Belegen der Spiegel auf chemischem 
und mechanischem Wege. " 2. Aufl. Chemisch-technische Bibliothek 
I 54  (1904). Hart,lebens Verlag, Wen. 

angegebenen VorsichtsmaBregeln (Streuen von Schwefel 
bzw. Chlorkalk) scheinen sich nicht bewahrt zu haben. 

So war es denn schon aus sanitaren Griinden geboten, 
Quecksilber durch ein anderes Metall, wie durch Silber zu 
ersetzen, da bereits 1843 D r a y t o n beobachtete, daI3 
Aldehyde und einige Zuckerarten rnit freien Aldehyd- 
gruppen, wie Milchzucker aus einer alkalischen Silbersalz- 
losung das Silber niederschlagen, welches als zusammen- 
hangender feiner Niederschlag die Winde des Glases iiber- 
zieht. Auf Anraten von Prof. S t e i n h e i 1 versuchte nun 
L i e b i g , diese Draytonsche Beobachtung fiir die Praxis 
auszuarbeiten. Das Rezept wurde im Laboratorium aufs 
exakfeste ausgearbeitet ; dabei stieB L i e b i g sofort a d  
groBe Schwierigkeiten, die er allerdings anfangs sehr unter- 
schatzte; vollstiindig uberwinden konnte er sie nie. D r a y - 
t o n verwendete als Versilberungsfliissigkeit eine Lijsung 
von 32 g Silbernitrat in 64 g Wasser und 16 g Ammoniak. 
Zur filtrierten Lijsung wurden nun 108 g Alkohol vom 
spez. Gew. 0,842 und 20-30 Tropfen Kassiaol gegeben; 
der Alkohol wircl durch das 01 reduziert. In der Praxis 
bewahrte sich diese Methode nicht, weil auf den versilberten 
Glasern rotbraune Flecken entstehen. 

L i e b i g verwendete a h  Reduktionsmittel Milchzucker. 
Seine erste Mitteilung uber Silberspiegel publizierte er 1856 
in seinen Annalen (98, 132-139): ,,Uber Versilberung und 
Vergoldung w n  Glas." Das damalige Rezept sei mitgeteilt: 

,,Man liist 100 g geschmolzenes salpetersaures Silberoxyd in  
200 ccm Wasser und setzt so viel iitzende Ammoniakflussigkeit zu, 
aIs notig ist, um eine klare Losung zu erhalten. Diese Fliissigkeit 
mird jetzt nach und nach verdunnt mit 45 ccm einer Kalilauge 
von 1,06 spez. Gew. oder mit demselben Volumen einer Natronlauge 
von 1,035. . . . Wenn alle Kali- oder Natronlauge zugesetzt ist, 
verdunnt man die Mischung mit so viel Wasser, um ein Volumen von 
1450 ccm zu erhalten. Die Mischung wird jetzt tropfenweise rnit 
einer verdunnten Losung von salpetersaurem Silberoxyd vermischt, 
bis ein bleibender starker grauer Niederschlag (nicht Trubung) ent- 
steht und zuletzt so viel Wmser zugefiigt, dad man im ganzen 
1500 ccm (11/2 1) Fliissigkeit erhalt. Jeder Kubikzentimeter enthalt 
hiernach etwas mehr als 6,66 mg salpetersaures Silberoxyd oder 
4,lB mg Silber. Wenn die Versilberungsfliissigkeit einen reinen 
Spiegel geben soll, so darf sie kein freies Ammoniak enthalten, 
sondern dieses mud mit Silberosyd vollkommen gesLttigt sein.. . . 
Unmittelbar vor der Anwendung dieser Fliissigkeit zur Versilberung 
mischt man sie mit l/lo-l/s ihres Volumens der MilchzuckerliisunQ 
welche 1 Gewichtsteil Milchzucker in 10 Teilen Wasser enthiilt. 

Die Schwierigkeit, das Glas gleichmaBig rnit Flussig- 
keit zu benetzen, iiberwand L i e b i g durch die Verwen- 
dung eines Kastchens aus Guttapercha, in welches das 
Glas auf kleinen Tragern oder Kegeln aus Guttapercha 
gelegt wurde. Nach dem Waschen und Trocknen wurde der 
Spiegel durch vorsichtiges Polieren mit feinem Polierrot 
vervollkommt. Die groBte Schwierigkeit bereitete L i e - 
b i g  die Glasreinigung vor dem Belegen, die er durch 
Waschen mit Alkohol versuchte, ,,welches die anhangende 
Luftschicht leichter beseitigt als Wasser". Die am Glase 
haftenden Luftblasen verhindern ein gleichma8iges Belegen 
mit Silber. SchlieBlich uberzog L i e b i g den fertigen 
Spiegel mit einem farblosen Lack. ,,Eine Auflosung von 
Dammarharz in Weingeist eignet sich hierzu ganz gut." 

Ein fehlerfreies Glas und ein grhdliches Reinigen des 
Glases vor der Versilberung schienen Li e b i g stets als Haupt- 
erfordernisse der Silberspiegelfabrikation zu sein. So schreibt 
denn L i e b i g  am 1./4. 1858 an C l e m m  nach Mannheim: 

Ich bin Ihnen f i i r  die gestrige Besorgung meines Wun- 
sches sehr dankbar und sehr begierig, Spiegelglas von der 
Mannheimer Fabrik fi ir  meine Zwecke zu erhalten, da Sie 
sagen, daB dieses an Schonheit und Reinheit d e s  sonst 
fabrizierte iibertreffe ; wenn dieses sich bestiitigt, d a m  
nehmen die Silberspiegel den ersten Rang ein. Um Ihnen 
eine Idee zu geben, schicke ich k e n  einen kleinen Spiegel; 
man kann, wie Sie selbst sich uberzeugen werden, keinen 
anderen dariiber sehen, obwohl das Glas grau ist. Herr 
v o n  S t e i n h e i 1 2 )  hat gefunden, daB die besten Queck- 

2 )  Prof. v. S t e i n h e i 1 hat, mie friiher erwiihnt wurde, L i e b i g 
angeraten, ein brauchberes Rezept fur die Herstellung von Silber- 
spiegeln, besonders fiir optische Zwecke auszuarbeiten. 

Mein theurer Freund, 

1* 
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silberspiegel 61 p. c., diese Silbe.rspiege1 an 89 p. c. Licht 
reflektieren, daher die Klarheit derselben und das Leuch- 
tende, was sie dem Gesichte geben. 

Die Schwierigkeiten der chemischen Prozedur habe ich, 
glaube ich, iiberwunden ; Fehler, die daher riihren, kommen 
nicht mehr vor, allein Fabrikationsfehler mache ich ohne 
Zahl, ich habe niemanden, der das Putzen dei Glases ver- 
steht, und alles, auch der kleinste unreine Strich kommt 
na.ch dem Belegen Zuni Vorschein, was mich oft in Ver- 
zweiflung bringt. . . . Von einer Fabrikation im GroBen 
kann natiirlich noch keine Rede sein ; sie mussen die Halt- 
barkeit erst noch bewahren. Die zu inachenden Spiegel 
brauche ich 'zu diesem Zweck, sie miissen im Schaefel- 
wasserstoff, in einer Tabaksstube, einem hiesigen Abtritt 
(die hiesigen zeichnen sich durch Schwefelammonium aus) 
ein Jahr lang'unverandert stehen, ehe man an eine Aus- 
fiihrung im GroBen clenken darf. . . . 

In  dem kleinen Spiegelchen wird Ihre liebeiiswiirdige 
Frau sich viel schoner finden als in den Quecksilberspiegeln, 
und ich bitte Sie, es ihr in meiiieni Naineri iibergeben zu 
wollen . . . '' 

. Im nachsten Brief an C 1 e m in (Munchen 13./4. 1558) 
.teat L i e b i g mit, dalJ er die Silberschicht auf galvani- 
schem Wege verkupfert hat. ,,Die Verkupferung der Silber- 
schicht war eine gliickliche Idee, welche lieu ist, und worauf 
ich denke, in den verschiedenen Landern Patent- zii riehmen; 
anstatt die Silberschicht zu ve.rkupfern, habe ich sie auch 
vergoldet, was nicht viel mehr kostet, und mit Nickel iiber- 
zogen, natiirlich auf galvanischem Wege. 

Durch diesen metallischen Schiitz gewiniien die Silber- 
spiegel, wie ich glaube, eine Zukunft, und es diirfte mit der 
Zeit den Quecksilberspiegeln sehr schwer halten, die Kon- 
kurrenz rnit den Silberspiegeln zu bestehen. Die Dar- 
stellungskosten betragen nicht mehr, eher weniger als die 
mit Amalgam. 

. . . was meinen Sie zii einem Pat,ente in Amerika, nicht 
auf die Versilberung, die sich geheiin halten laBt, aber auf 
die Verkupferung, welche insofern wichtig ist,, als sie dem 
Pate.ntinhaber alle anderen Versilberungen auf Glas in die 
Hand gibt. . . . In  dieser Sache ist natiirlich die allergronte 
Eile notig, weil der galvanoplastische ProzeD so familiar 
ist, daB das einfache ausgesprochene Wort geniigt, urn 
einen anderen' zu veranlassen, ein Patent f i i r  sich zu nehmen 
und. dem Entdecker zuvorzukommen. In  Baden und Paris 
habe ich bereits Patente genommen. Ich 'sehne mich nach 
besserem Glas . . . " 

Der dritte Brief an C 1 e m m vom 14./5. 1858 ist auch 
schon aus dem Grunde interessant, weil L i e b i g weiter 
die grol3en- Schwierigkeiten angibt, die sich bei der Silber- 
spiegeldarstellung herausstellen : 

,,Ich bin Ihnen seit langem Antwort auf Ihren Brief 
und Ihr freund!iches Anerbieteii wegen der Patente in 
Amerika und .bsterreich schuldig, allein ich hatte mit 
einigen Schwierigkeiten in der Verkupferung zu kampfen, 
die erst jetzt iiberwunden sind. Meine friihere Methode 
hatte die. groBe Unbequemlichkeit, da13 man in Beziehung 
auf die Dauer des galvanischen Stromes sehr aufmerksam 
sein mul3te; wenn man eine Minute langer wartete, als zur 
vollstandigen Bedeckung rnit Kupfer notwendig war, so 
fing die Metallschicht an, sich an den Ecken von dem Glase 
abzulosen; bei grol3en Spiegeln ist dieses eine schlimme 
Sache, weil man sie nicht nach Belieben aus der Fliissigkeit 
herausnehmen und nachsehen kann. Ich nahm stets Fliissig- 
keiten, die Kupferoxyd in alkalischer Losung enthielten 
(Sauren oder mit saurer Reaktion sind noch schlimmer). Ich 
machte seither Jagd auf eine vollkommen neutrale Kupfer- 
oxydlosung, die ich dann zuletzt gefunden habe. In  dieser 
kann .man die Spiegel so lange liegen lassen, als man nur 
will, und ein Ablosen der Metallschicht findet nicht mehr 
s ta t t ;  auch wird sie dadurch so fest, daB man init dem 
Nagel nichts abkratzen kann. Man bereitet sich zunachst 
weinsaures Kupferoxyd durch. Fallung von Kupfervitriol 
mit Seignettesalz, wascht den Niederschlag wohl aus, 
mischt ihn mit Wasser und setzt jetzt so lange kaustisches 
Natron, Kali oder Ammoniak zu, bis er zu einer voll- 
kommen klaren, neutralen Fliissigkeit sich gelost hat. 
Dieses bleibt natiirlich unter uns, sonst wird wohl niemand 

darauf fallen. Was ist nun zunachst in Amerika zu tun?  
Wird sich Ihr Schwager der Sache annehmen, und werden 
iiberhaupt dort Spiegel gemacht ? 

Meine nachste Idee in Deutschland ist Fiirth mit seiner 
ungeheuren Spiegelfabrikation von gaiu ordinaren, soge- 
nannten .JuclenmaDspiegeln, von denen Hunderttausende 
nach Amerika gehen ; hierzu eignet sich mein Verfahren 
vorzugsweise, weil man in einem Kasten Dutzende auf ein- 
ma1 machen kann. 

Ich finde, daB eine Silberschicht von der Dicke von 
yl0 ooo eines Millimeters einen guten Spiegel gibt, und daB 
im Wttel 1/4000 Millimeter cler beste Belag ist ; hiernach 
kommt ein Quadratmeter auf 15-16 Kr. an Silberwert. . . 

Es ist vielleicht gut, niit dem amerikanischen Patent 
zu warten, bis ich das englische habe. . . ." 

Im se lhn  Jahre wurden L i e  b i g s Silberspiegel auf der 
Industrieausstellung in Miinchen ausgestellt. Es sei gestattet, 
den Wortlaut des gedruckten Reklameblattes initzuteilen : 
P r o f e s s o r  v o n  L i e b i g s  g a l v a n i s i e r t e  S i l b e r -  

s p i e g e 1. 
I n d u s t r i e - A u s s t e l l u n g  i n  M u n c h e n  1858. 

Die clunne Silberschicht,, welche auf dem Glase auf nassem Wege 
bei gewohnlicher Temperatur niedergeschlagen ist,, bildet eine zu- 
sammenhangende Haut, welche die Elektrizitat nach allen Rich- 
tungen hin vollkommen leitet und auf galvanischem Wege mit 
metalliscliem Kupfer gedeckt und dadurch vor mechanischer Be- 
schadigung und dem schadlichen EinfliiB von Gasarten, welche 
das Silber in Wohnriiumen schwiirzen wurden, geschutzt ist. 

Die ausgestellten grohren Spiegel haben 74cm Hohe und 
45 cm Breite, und es sind zur Belegung der ganzen 3330 qcm groBen 
Flache ebensoviel ,Kubikzentimeter Versilberungsflussigkeit er- 
forderlich, welche 8,19 g Silber enthalten. 

Auf jedem Spiegel bleiben von diesen 8,19 g Silber an der Ober- 
flache 0,865-2,6 g Silber haften, je nach der Dicke der Schicht; 
der Rest bleibt in der Fliissigkeit als Pulver aufgeschlammt und wird 
wieder gewonnen. 

Nimmt man fur den Verbraucli von Silber zur Belegung.von 
3330 cm Fliiche 2,6 g Silber an, so betragt (da ein Frankenstiick 
5 g wiegt und 4,5 g Silber enthalt) die Ausgabe an Silber zur Be- 
legung eines der groBen Spiegel et'wa 16 Kr. 

Das Silber haftet an dem Glase so fest, da13 es die Anwendung 
gewohnlicher Poliermittel vertrligt und eine vollkommene Politur 
empfangen Irenn; die Dicke der Silberscliicht suf den groBen Spiegeln 
betragt ~ / z o o o ,  auf den kleinen 1/4000-*/7000 eines Millimeter. Bei 
einer Dicke von 1,'4000 mm ist der Silberbelag durchsichtig fur die 
Sonnenscheibe und in nachster Nahe fur eine Lichtflamme, die als- 
dann mit blauer Farbe erscheinen. Ein Spiegel, der mit ooo 
eines Millimeters Silber bedeckt ist, ist durchsichtig f i i r  alle die 
hellen Gegenstande mit dunkelblauer Farbe. Wenn diese Spiegel 
mit Kupfer gedeckt sind, so spiegeln sie ebenso vollkommen. als die 
mit Silber dick belegten GlLer. Die Vollkommenheit der Politur 
der Glaser ist das wesentliche Erfordernis der Schonheit des Spiegels; 
enthalt das Glas kleine Luftblasen, so werden diem beim Schleifen 
geoffnet,, und es entstehen kleine Griibchen, die sich mit Polierrot 
ausfiillen und die mit Silber nicht gedeckt a19 kleine Locher im 
Spiegel erscheinen. 

Die ausgestellten kleinen Spiegel vom groBten Glanze zeichnen 
sich in dieser Beziehung sehr vorteilhaft vor den groI3ten Spiegeln 
aus, die emten sind von der Spiegelglasfabrik in Floreffe bei Nam'w 
in Belgien, die anderen sind ebenfalls belgische Glaser, aber bei 
Fiirth unvollkommen geschliffen ' und poliert. 

Auf der Ruckseite dieses Reklameblattes findet sich 
folgendes von L i e b i g am 23.17. ,1859 geschriebene Rezept 
fur die Darstellung der Versilberungsfliissigkeiten : 
AgONO, 

1 grm zu 10 cc 400 cc 
NH~NO, 

1,115 500 cc Vol. dieier Losung +6  Vol. HO 
NaO 

konz. Loes. = 1,050, 
Gebrauchte Lauge 1,005 
Verkupferung = 

1,050 2400 cc 

12 Spiegel im Kasten 
I JudenmaB) 
\ -  

8,5 cc HNO, 1 : 10 cc, 
3 

90 
41/, Liter Fliissigkeit davon 2y0, 

cc Cu Conz. (in 25 cc Cu ?), Traubenzucker 1 : 10 cc, 
cc Reduc. (2l/,yO) + Cu ? davon 1 Vol. + 5 Vol.HO 

(3 grm ausgcsch. Silber). 
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Man sieht, claB das Rezept vom Jahre 1856 durch dieses 
neue bedeutend geandert wurde. Die alte Nomenklatur 
wird wohl allgemein verstiindlich sein (OH = H,O , AgONO, 
= AgNO, u ~ w . ) .  

Im Jahre 1858 weilte nun der Lancltagsabgeordnete von 
Nurnberg C a r 1 v o n C r a m e r in Miinchen, der in Doos 
bei Niirnberg eine voii seineni Onltel geerbte Foliefabrik 
gemeinsam mit einem Herrn V e t t e r besaB. Folie dient, 
wie friiher erwahnt, zur Herstellung der Quecksilberspiegel. 
Cramer  sah in der Miinchner Ausstellung L i e b i g s  Silber- 
spiegel, und es mag ihm wohl um seine Foliefabrik Angst 
geworden sein, als er von L i e b i g horte, wie auBerordent- 
lich wohlfeil diese Spiegel hergestellt werden konnten. Im 
selben Jahre noch schloI3 C r a m e  r m i  t L i e  b i  g e i n e  n 
V e r t r a g , der ihm die Fabrikation der Silberspiegel iiber- 
lieI3. Leiter dieser ersten Silberspiegelfabrik wurde L i e  b ig  s 
Assistent Dr. S c h i  ii d 1 i 11 ,g , der bei B u n s e n in Heidel- 
berg im 3. Semester promo';ierte und danii nach iiiehreren 
Jahren eine Tochter des Fabrikanten C r a ni e r heiratete. 
Dr. S c h i  n cll i n g ist vor etwa. 9 Jahreii gestorben. 

Das zuvor angegebeiie Rezept war blo13 fiir den Soniruer 
giiltig; in eineiii Brief voni 2410, 1859 schreibt L i e b i g 
an Dr. S c h i  n d 1 i n g nach Doos, daB er auf einige Tage 
nach Munchen kommen solle, ,,urn durch einige Versuche 
die Zusammensetzung der fur den Winter dieiienden Flussig- 
keiten festzusetzen". Am 31./10. 1859 schreibt L i e b i g  an 
S c h i n d  1 i n  g auf 4 engbeschriebenen GroBquartseiten, daB 
sein auf 5 Jahre in Osterreich auf die Silberspiegel genom- 
menes Privilegium ihm auf weitere 6 Monate erhalten bleibe ; 
nur miisse ,,nach Clem dortigen Patentgesetz biniien einem 
Jahre das privilegierte Verfahren in Osterreich in h u s -  
ubung gekomnien sein, widrigenfalls die Rechte des Privi- 
legierten erloschen. Dies ist bislang nicht geschehen, mid 
dem Datum nach waren meine Rechte erloschen, wenn inein 
Freund (Prof. S c h r o t t e r in Wien) nicht eiiieii Weg 
gefundeii hatte, sie mir zu erhalten. Es ist notwendig, mit 
einer Glas- oder Spiegelfabrik in Bohmen oder Osterreich 
in Verbindung zu treten, um, weiin auch nur voruber- 
gehend, Spiegel in Osterreich z u  fabrizieren. Es ist wun- 
schenswert fur mich, zu wissen, wa.s die Herren C r a m e r & 
Co. zu tun geclenken". In diesein Briefe werden auch 
Mange1 des Vertrages mit C r a m e r & V e t t. e r erwahnt, 
z. B.: ,,Urn Ihneii eine Idee davon zu geben, ist ziim Bei- 
spiel im 0 2 das Recht der Herren C r a in e r & C 0. in 
Doos nach lneinem Verfahren, Glaser zu versilberii und zu 
verkupfern, nach Ablauf von 10 Jahren erloschen, welches 
an mich oder ineine Erben zuriickfallt. - Aiigenommen 
nun - so denkt der Rechtskundige -, clas Geschaft in 
Doos sei nach 10 Jahren gerade im vollen Schwunge und 
Gedeihen, so konnte der Fa,ll eintreten, daB ich oder meine 
Erben durch eine gerichtliche Einsprache gegen die weitere 
Ausiibung der Versilberung und Verkupferung, das Ge- 
schaft in Doos plotzlich zum Stillstand bringeii konnte; es 
muBte darum in dem Vertrag ein Art,ikel aufgenommen 
werden, in welchem ahnlich wie in dein Vertrag von Herrn 
C r a m e r mit Herrn Dr. S c h i  n d 1 i n g bestimrnt ist,, 
was geschehen soll, wenn nach 10 Jahren das Geschaft 
fortdauert. . . . Der Begutachter meint ferner, daB ich ohne 
allen Grund, ohne erheblichen Nutzen fiir das Geschaft 
in Doos und ohne irgendeine Gelegenheit nicht bloB das 
Monopol fur Bayern, sonderii fiir den ganzen Zollverein in 
hterreich e v e n t 11 e 11 aus der Hand gegeben, das heiBt 
den Herren C r a m e r & C 0. zugesichert habe; es sei voll- 
koinmen geniigend fur die Herren C r  a in e r  & C 0. in 
Doos gewesen, denselben Filialen in Osterreich und deli 
Zollvereinsstaaten zu gestatten, da es an sich unmoglich 
sei, fur die Herren in Doos die Fabrikation fur Silberspiegel 
selbst mit einem Kapital von mehreren Millionen in den 
verschiedenen deutschen Staaten zu monopolisieren. 

Obwohl die Richtigkeit dieser Bemerkuiigeii iiicht zu 
verkennen ist, so will ich dennoch an den ursprunglichen 
nichts andern, in der Voraussetzung, daB sich di.e Herren 
C r a m e r & C 0. bemuhen, das Privilegium in Osterreich 
zu sichern und die Auslagen fur dasselbe zu tragen (etwa 
150 Gulden). . . 

Sie wissen, daB die Kompagnie der Herren G o b o i n 
in Paris in Unterhandlung wegen meiner Versilberung und 

Verkupferung steht . . . Ich selbst werde noch mehrere 
Wochen clas Bett hiiten miissen.. . Der Brief hat mich sehr 
angegriffen, ich hoffe aher, daB Sie den Sinn heraus- 
bringen . . . '( 

Die proponierte Silberspiegelfabrik in Osterreich soll 
ein Assistent F r i e d  r i c  h G e i g e r ,  leiten und bei 
Dr. 8 c h i n d 1 i n g in Doos Unterricht nehmeii. (Brief 
voni 6./11. 1859 an S c h i n d 1 i n g.) 

In der Fabrikation stellteii sich inzwischen immer noch 
Schwierigkeiten ein. DaG die Reinigung des Ghses noch 
nicht richtig gehandhabt wurde, die bei der Versilberung 
sehr notig war, beweist ein nicht geiiau, jedenfalls um die 
Mit,te November 1859 datierter Brief, in welchem L i e b i g 
Dr. S c h i n d 1 i n  g rat, das Glas init Hilfe eines Kant- 
schukstiickes mit Saure (verd. Salpeter-, Schwefel- oder 
Weinsaure) zu putzen. Die Proben, die nun Dr. S c h i n d - 
1 i n g vornahni, scheinen bewiesen zu haben, daB Saure 
entbehrt merden kana, und daB Wasser genugt. (Brief 
L i e b i g s an S c h i 11 d 1 i n g , 28. Nov. 1859.) Auch ist 
L i e  h i  g in diesem Briefe ,,begierig, zu horen, wie sich 
die groBen Spiegel verkupfern wid wieviel Elemente Sie 
f ii einen Quadratinet.er verwenden mussen. Sie konnen 
sich denken, wie sehr niich ihre Fortschritte erfreuen und 
mich all- interessiert, was Sie machen, ich bitte darum, 
mich in Keiintnis zu halten". 

Am 3. Dez. 1859 sendet L i e  b i g  seinen fruher er- 
wahnten Assistenten F r i e d r i c h G e i g e r nach Doos 
mit einem Briefe an S c h i n c l l  i n g , daB G e i g e r erst 
dann init dem ,,Chemischen" vertraut geniacht merden 
diirfe, wenn er sich ,,zu dem Technischen" geeignet zeigt. 
,,Wean dies geschieht, so lassen Sie sich von ihin einen 
Revers ausstellen, in welchem er sich verpflichtet, das Ge- 
heiriinis treu zu bewahren und es nur der Person mitzu- 
teilen, die ich zii diesein Zwecke bezeichnen werde . . . '' 

Am 24. Dez. 1859 jedoch schreibt L i e b i g einen ver- 
zweifelten Brief an S c h i  n d 1 i n g , daB es ihm unver- 
standlich sei, wieso die Fabrikation noch inirner so vide 
Fehler aufweise. ,,Ihr Schreiben vom 22. Dez. hat mich 
lebhaft, beimruhigt, uncl wenn ich damit die gesandten 
Spiegel zusamnienhalte, so scheiiit es mir, als ob Sie in 
der eigeritlichen Fabrikatioii iioch keiile Sicherheit ge- 
woiinen hatten. Ich bcgreife namentlich nicht, moher es 
koninit, daB die JudeiimaBglaser zweimal und die groBeren 
oft dreimal versilbert werden mufiten, trotzdem, daB Sie 
die Versilberiiiigsfliissigk€it soviel konzentrierter verwenden. 
AHes dies ist mir unverstandlich, uiid ich wunschte sehr, 
nur einen Tag in Doos sein zu konnen, um den Grund 
davon zu ermitteln. Leider bin ich aber immer noch ein 
Kriippel, dem das Krieclien untersagt ist, uiid ohne die 
Versuche und die Resultate zu sehen, ist es sehr schwer, 
einen guten Rat zu geben.. . 

Bei dem Wechsel der Temperatur, dem Sie in Ihren 
Arbeitsraumen ausgesetzt sind, ist.es wahrscheinlich besser, 
zur Redukt,ion Milchziicker anzuwenclen, der vie1 langsamer 
wirkt als Traubenzucker. Der schwarze Lack auf k e r n  
Spiegel f1oBt mir sehr gerechte Besorgnis ein, denn keiner 
meiner friiheren Spiegel, der darnit geschiitzt wurde, hat 
sich gehalten. Die Versilberuiig der JudenmaBglaser, wenn 
dam zwei Operationen notig sind, verrriindert die Vorteil- 
haftigkeit der Fabrikation in so hohern Grade, daB ich an- 
heim geben mochta, ob es nicht gut ist, wenn Sie auf 8 Tage 
hierher kommen, damit wir gemeinschaftlich das ganze 
Verfahren nocli einmal vornehrnen. Der Grund der Ver- 
schiedenheit von den friiheren Versuchen mu13 erniittelt 
werden . . . Wie Sie voraussehen; haben mich die ge- 
samteii Spiegel nichts weniger als befriedigt, abgesehen von 
der schlechten Qualitat des Glases sind nur zwei frei von 
Fabrikationsfehlern. . . . Ich habe der Konigin von Spanien 
und dem Konig von Schweden Proben von friiheren Spiegeln 
gesandt und wiinsche sehr, diese hohen Personen fur die 
Fabrikation in Doos zu interessieren. Herr G e i g e r meint, 
daB er imstande sein werde, nach kurzer Zeit anderwarts 
die Spiegelfabrikation zu betreiben . . . " 

Am 28. Dez. 1859 schreibt L i e  b i g  an S c  h i n d  - 
1 i n g , da13 er ihn bevollmachtige, G e i g e r ,,mit den Ver- 
hkltnissen der zur Versilberung dienenden Praparate und 
Fliissigkeiten bekannt zu machen", zugleich wird vorge- 
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schlagen, da8 G e i g e r  nach Paris gehen soll, um den 
Herren von St. Goboin das Verfahren dcr Glasversilberung 
zu zcigen. Dr. S c h i n d 1 i n  g jedoch weigert sich, 
G e i g e r in die Fahrikationsgeheimnisse einzuweihcn, da  cr 
in ihm einen Konkurrenten sieht; deshalb schreibt L i e b i g 
am 5. Jan. 1860 an S c h i n d 1 i n g unter anderem: Jhre 
Befiirchtungen in Reziehung auf mein Verhalten gegen Sie 
und die Fabrik in Doos sind in klaren Worten ausgesprochen, 
toricht und unuberlcgt. Es liegt nicht in meinem Inter- 
esse, vide Pcrsonen mit mcincm Vcrfahren vertraut zu 
machcn, je weniger dcsto besser . . ." Der nachste Brief 
an S c h i n d 1 i n g ist so herzlich und so optimistisch ge- 
scluiebcn, daB er volhtandig mitgeteilt sei : 

Miinchen, 8. Januar 60. 
,,Mein lieber Herr Doktor, 

I h r  Brief hat mich um so mehr erfrcut, da  ich daraus 
zu meiner Befriedigung cntnehme, daB Ihro Gcsinnungcn 
gegcn mich sich nicht geandert baben. Ich sehe jetzt, daB 
Sie durch die Schmierigkeiten, die h e n  vorkommeri, er- 
mudet und niedergeschlagen sich einer triibcn Stimmung 
hiiigcben, deren AuBerung rnir nicht hatte hinterbracht 
werden sollcn. weil sie ihrer Natur nach nicht dauern konnte. 
An der guten Absicht des Herrn G e i g e r  ist nicht zu 
zweifeln, wohl aber an seiner richtigen Beurtcilung dcr Sach- 
lage und unsercs gegcnscitigen Vcrhaltnisses. 

Wenn Sie dariiber nachdcnken, so werden Sie die m e r -  
zeugung gcwinnen, daB allc meine Intercssen sich auf dic 
Fabrik in Doos beschrankcn, und daB ich nicht die aller- 
kleinstc Hoffnung hege, von irgendeiner anderen Seite 
her von St. Goboin, oder wo es sein mag, eine Belohnung 
fiu meine Anstrengungen in der Spiegelfabrikation zu er- 
halten. Und doch werdc ich Vcrtriige mit anderen Fabriken 
abschlicBen, mogeri sic noch so nachtcilig fiir mich sein, 
wed dies, d. h. die Vcrbrcitung der Silberspiegelfabrikation, 
der cinzigc Weg ist, um die Fabrik in Doos in die Hohe 
zu bringen; denn es ist klar, wcnn das groBere Pubtikum 
ein giinstiges Vorurteil fur dieve Spiegel gewinnt, so werden 
sie aufhorcn, als Ersatzmittel wohlfcilerer Xatur angesehen 
zu werdcn, wie dies von den Jnden geschieht, ebensowenig 
als man dio Stearinkerzen fiir Ersatzmittel fur die Un- 
schlittkcrzen jctzt ansicht. Denkeri Sie daran, in welch 
einer anderen Position dic Fabrik in Doos sein wird, wcnn 
das gro8c I'ublikum den Silberspiegcln nachlauft. Wenn 
die Xachfrage und Bcstcllungen bei den Juden und Spicgcl- 
handlern nach unsereii Spiegeln sich haufen, so werden Sie 
jeden Prek erhalten, wcil die Xachfrage den Preia bcstimmt. 
Es ist hiiufig der Fall, daD einc Fabrik jahrelang ohne 
allen Vortcil arbeitet, bis ihr Produkt dic Gunst des kaufen- 
den Publikumv gewinnt, und daB von da an cin lukrativcs 
Geschaft sich entwickelt. Waren die Silbcrspiegel ganz 
allgemcin in Gebrauch, und hatte man nach ihnen den 
Quecksilbcrbclag erfunden und Quecksilberspiegel als Surro- 
gate otwas wohlfeiler in den Handel gebracht, so wurden 
diese Surrogate nicmand odcr nur sehr wenige kaufen. In 
diesc Lage miisscn abcr die Silberspiegel kommen. 

Entfcrnen Sie nur den Gedanken, daB ich jemals etwas 
tun konnte, was der Fabrik in Doos schadlich ware, dcnn 
ich weiI3, daB Sie alles gctan haben, was in Ihren Kraften 
stand, um der Fabrik dic Ausdehnung und Vollkommen- 
beit zu  geben, die sie in den gegebenen Verhiiltnissen er- 
reichen konnte. 
Was Ihre personlichc Lage und Zukunft bctrifft, SO 

konncn Sie in bczug auf mein Vcrhalten auBer Sorge sein. 
Ich habc Ihnen ein unbcgrenztes Vertrauen geschenkt, und 
ich darf doch wohl verlangen, daB Sic mir ein gleiches 
schenken. Wenn Ihre Bcmuhungen Erfolg haben -- und 
ich zweiflc nicht damn -, so diirfen Sie fest darauf rechnen, 
daB ich, soweit es von rnir abhangt, alles aufbicten wcrde, 
um Sic den Lohn fur lhre Arbeitcn genieBen zu lasscn. Dies 
heischt die einfache Gcrcchtigkeit. 

Lasven Sie uns die MiBvcrstiindnisse, welchc unser gegen- 
seitiges Verhaltnis vorubergehcnd getriibt haben, vergessen. 
Ich fiir  meincn Teil denke nicht mehr dran. 

In  meinem Kotizenbuch finde ich, daB ich im Winter 
1858159 bei Reduktionen in niedercr Tempcratur daa Kupfer 
hinweg lie& welches im Sommer ganz unentbehrlich war, 

und daB bei Mischungsvcrhaltnissen von mehr Ammoniak 
700 WE. 535-540 Am. das reduzierte Silbcr besondcrs 
weiB war. Henlichst Ihr aufrichtiger 

J. L i e  b ig." 
Sach diesem Brief e n t s c h l i e B t  s i c h  S c h i n d -  

: i n . g ,  G e i g c r  d a s  G e h e i m n i s  d e r  S i l b e r -  
i p i e g e l  m i t z u t e i l e n .  So versichert G e i g e r  
jchriftlich am 29. Jan. 1860: 

Der Unterzeichnete bezeugt hermit, die Silberfipiegelfabrikation 
nach H e m  v. L i c b i g s Methode, wie sie jctzt in Doos bci den 
Herren C. C r a me r und Dr. S c h i n  d 1 i n g ausgefiihrt wird, 
jaselbst gelernt zu habcn, aber nur zu dcm Zwccke. um aubrhalb 
Deutschianda und nur auf Verlangcn Herrn v. I, i c b i g B davon 
Anwendung zu machen. 

Zugbich vempreche ich auf Ehrenwort. das Gcheimnis der 
Fabrikation niemanden mitzuteilen. auDer mit Zustimmung Herrn 
v. L i e b i g s  und Herrn Dr. S c h i n d l i n g s .  

D o o s , den 29. Januar 1860. 

Damit einvemtandcn erkliiren sich: 

Unterdessen werden auch Versuche in der A p o t h e k e 
i n S c h u t t e n h o f c n (Bohmen) angestellt, um das 
Patent in Ostcrrcich zu sichcrn. 

Am 20. Marz 1860 wird zum wiederholten Male von ,,den 
Ungleichheiten dcr Vcrsilbcrungen" gesprochen und zu- 
gleich der Kupferzusatz geandert. ,,In Beziehung auf dcn 
Kupferzusatz habc ich gefunden, daB eine Lvsung von 
Kupfcrvitriol (1 g in 200 ccm Wasscr) dieselben Dienste 
Icistet, wie unscre seither zur Versilberung dienendo 
Kupferlosung. Dio Losung dcs Vitriols a1s Zusatz zum 
Zucker hat den Vorteil, daB sie dieselbc kaum farbt, und 
daB dessen Anwcscnhcit in der Losung von Nemanden 
bemerkbar ist. Sie wisscn, daB diescr Zusatz . . . . bei der 
Versilberung ist, weil ohne dcnsclbcn das Vcrsilbcrn mit 
so auBcrst verdiinnten Silberlosungcn gar nicht moglich 
ist. Sodanii finde ich, daB das salpetersaure Ammoniak 
durch schwefclsaures mit Vorteil ersetzbar ist ; ich habo 
sehr schone Spiegel freilich nur in Rohren damit erhalten. 
G e i g e r  soll die l'roben abcr jctzt im Grol3en machen. 
Das Vcrhaltnis ist 302 g schwefelsaures Ammoniumoxyd 
(krystallisiert und trocken) in 1000 ccm = 1 Liter Wasser; 
das spezifische Gcwicht dieser Liisung ist 1,105--1,106. 

XB. Die obige Losung ist das Aquivalent fur cin gleiches 
Volumen des salpetersaureil Ammoniaks." 

Ebenso werdon am 29. Marz 1860 noch hderungen  in 
der Zusanimensetzung der Vcrsilberungsflussigkeiten mit- 
getcilt, um die Versilberung moglichst in einer Operation 
durchzufuhrcn. Leider ist diescr Bricf unvollstandig. 
,, . . . Ich habe zunachst die Zusammensef.zung der Ver- 
silbcrungsfliissigkeit durch den Ersatz des XO,-Am. mit 
SO,-Am. zu andern gesucht und finde, da13 letzteres 
schonere, gleichformigere und dicker belegte Spiegel gibt, 
wenn auf 100 ccm der verdunnten zum Gebrauche bereitcn 
Versilberungsfliivsigkeit 1.6 g Borax oder ebensogut 1,6 des 
offizinellen phosphorsauren Xatrons (oder 80 ccm einer 
Usung diceer Salze, welche 2 p. c. Salz enthalt) zugcsetzt 
werden. Das phosphorsaure Xatron ist wohlfeiler und vcr- 
dient darum den Vorzug.. ." 

In den niichsten Briefen riit L i e b i g , seine Silber- 
spicgcl in der Kolner Allgemeinen uad Berliner Zcitung zu 
annoncieren. Die Fabrikation schcint aber dennoch nicht 
reussiert zu habcn, denn am 13. Mai 1860 schreibt L i e b i g 
a n  d e n  R e s i t z e r  d e r  S i l b c r s p i e g e l f a b r i k  
C a r 1 v. C r a m e r cinen auBerordentlich interessanten 
Brief, der so rccht den Optimismus I, i e b i g s widerspiegclt 
und ihn wohl charakterisiert. nieses Schreiben sei unge- 

F r i c d r i c h  G e i g e r .  

Ur. S c h i n d l i n g ,  C. C r i i m e r .  

kurzt initgetcilt : 
Miinchen, den 13. Mai 1860. 

Wcrtester Herr Cramer! 
Die Nachrichten, dic Sie mir in lhrcm Schreiben vom 

5. d. M. uber die Fortschritte in der Silbcmpiegelfabrikation 
gegeben habcn, sind nicht erfreulich, aber sie kommcn rnir 
auch nicht unerwartct, und ich kann mir nicht denken, daB 
sich die Lage der Fabrik andern werde, solange sie in dem 
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jetzigen Verhaltnisse der Abhangigkeit von den Juden 
bleiben. Auch wenn Sie die Spiegel eine Zeitlang unter 
dem Kostenpreis liefern, so wird dies kein dauerndes Re- 
sultat haben, weil Sie nicht mit reellen Handelsleuten zn 
tun haben, und auch Ihre Produkte nur einen kleinen 
Bruchteil der Gesamtproduktion ausmachen ; in den Augen 
der Juden wird die Silberbelegeanstalt immer nur in dem 
Verhaltnisse der Arbeiter zu den Arbeitgebern stehen. 

Man kann wohl annehmen, daB, wenn die Silberspiegel 
mehr bekannt und verbreitet wurden, das Publikum Ge- 
schmack daran gewinnen wiirde; die Folge davon wiirde 
eine Nachfrage sein, und niemand ware alsdann geschaftiger, 
als die Fiirther Juden, sie zu befriedigen, wenn sich daran 
sogleich eine Preiserhohung kniipfen liefie. Es ist wohl 
keine Frage, daB, wenn die Quecksilberspiegel in Fiirth 
wohlfeiler herzustellen sind ah in Amerika, ein ahnliches 
Verhaltnis f i i r  die Silberspiegel statthaben muB. Dss 
Quecksilber und gemeine Glas sind in Fiirth nicht teurer 
als in Amerika; das namliche ist aber der Fall mit dem 
Silber und Glas. Es ist darum vorauszusetzen, daB die 
Preise der in Amerika fabrizierten Silberspiegel sich zu den 
in Fiirth oder Doos fabrizierten verhalten werden, wie die 
der Quecksilberspiegel, d. h. der Absatz der E r t h e r  Silber- 
spiegel nach Amerika wiirde dadurch nicht gefahrdet sein. 

Es miiBten tatsachliche Verhaltnisse in Amerika be- 
stehen, welche eine Spiegelfabrikation dort unter dem 
Preise der Fiirther Spiegel ausschlieBt, denn ich glaube, 
daB die Fiirther Fabrikanten langst Fabrikeri dieser Art 
in Amerika etabliert hatten, wenn sie Hoffnung hatten, 
ihre deutschen Landsleute von dem amerikanischen Markte 
auszuschlieBen. Eine Fabrikation von Silberspiegeln in 
Amerikn kann demnach nur Vorteile fur die Fabrik in Doos 
haben ; denn wenn eine Nachfrage in Amerika dariach ent- 
steht, so werden Ihnen die Juden die FiiBe kussen, um 
Silberspiegel von Ihnen dort verkaufen zii konnen. 

Ich bin darum entschlossen, die erste Gelegenheit zu 
benutzen, uni mein Belegverfahren nach Amerika ZLI ver- 
kaufen, ebenso wie nach RuRland und England. Da ich 
aber eineii dauernden Nutzen nur von der Fabrik in Doos, 
auf deren Besitzer und Leiter ich mein ganzes Vertrauen 
setze, erwartc und dieser init ihrein Uinfang sich steigern 
muR, so bin ich nach reiflicher Erwagung zu folgendem 
gekommen. 

Ein Freund, der sich soeben in St. Petersburg befindet, 
schreibt mir, daB er der Meinung sei, mein Belegverfahren 
fur die Summe von 50000 Silberrubel dort verkaufen zu 
konnen; ich will nur 36000 Silberrubel annehmen, von 
welchen mein Freund in Anspruch nimmt. Derselbe 
( e h  Amerikaner) erbietet sich, mein Patent zu 50 000 Dollar 
in Amerika zu verwerten, und er behauptet, claB sich im 
Minimum dafur in England 10 000 Pfund Sterling werden 
erzielen lassen. 

Ich will alxr fur RuBland nur 36 000 Silberrubel, fur 
Nordamerika nur 36000 Dollar und f i i r  England nur 
6000 Pfund Sterling - 72000 Gulden annehmen. 

Mein Plan ist nun der, die Fabrik in Doos (d. h. Sie, 
Herrn Dr. S c h i n d l i n g  und H. L. V e t t e r )  zu einem 
Dritteil in dieser Verkaufssumme zu beteiligen, (der Agent 
ein Drittel, Sie ein Drittel und ich ein Drittel), und wenn 
diese Verkaufe sich binnen einem Jahre bewerkstelligen 
lassen, so wiirde auf Ihren Teil kommen: 

36 Oo0 Silberrubel 3 

36 Oo0 Dollar 3 

‘Oo0 Pfund Sterling 3 

etwa F 30000 

30 OOO 

24 000 
F 84000 

Ich will aber annehmen, wir erhielten noch weniger, 
so daB Ihr Teil nur 60 000 Gulden betragen wurcle, so mu13 
diese Summe Sie in den Stand setzen, mit den Kapitalien 
und dem Kredit, iiber die Sie verfugen, ein groflartiges Ge- 
schaft auf die Beine zu bringen und sich ganzlich unab- 
hangig von den Juden zu machen. 

An dem Emporkommen der Fabrik in Doos ist nicht 
nur mein personlicher Vorteil, sondern mehr noch meine 
Ehre beteiligt. Dieses Verfahren, was auch soviel Muhe 
gekostet hat, mu13 seinen Weg machen und darf nicht 
untergehen, und ich scheue kein Opfer, um den Erfolg des- 
selben zu sichern. Der Weg, den Sie gewahlt haben, f i ihr t  
zu nichts, er ist fur den Fabrikanten (Dr. S c h i n d 1 i n g) 
eine dauernde Quelle von Arger, ein VerdruB und MiRmut, 
und das kann ein Mensch nicht lange aushalten. Die erste 
Bedingung des Gelingens einer Fabrikation ist, daR der 
Fabrikant in der Wahl des besten Materials (Glas) nicht 
abhangig von Personen ist, deren Vorteil mit der Ver- 
arbeitung des schlechtesten in Verbindung steht. 

Hochachtungsvoll 
ganz der Ihrige 

Dr. J u s t u s  v. L i e b i g .  
(SchluB folgL) 

Erleichterungen auf dem Gebiete des Patent-, 
Muster- und Zeichenwesens. 

Von Pateutanwalt Dr. B. ALEXANDER-KATZ, Berlin-Gorlitz. 
(Eingeg. %./lo. 1914.) 

Die deutsche Patentgesetzgebung bestimmt f i i r  wich- 
tige Rechtshandlungen im Erteilungs- und Nichtigkeits- 
verfahren Fristen, deren Versaumnis erhebliche Rechts- 
nachteile zur Folge haben kann. Die Wiedereinsetzung in 
den vorigen Stand, durch die solche Nachteile wieder auf- 
gehoben werden konnen, kennt wohl die ZidprozeBordnung 
fur ProzeBhandlungen, nicht aber das Verfahren vor dem 
Patentamt. Infolge des Krieges ist aber gar mancher, der 
drauRen im Felde f i i r  die deutsche Ehre und Freiheit sein 
Leben einsetzt oder durch den Ausbruch des Krieges iiber- 
rascht im Feindeslande festgehalten wird oder im fernen 
neutralen Auslande weilt und an der Ruckkehr verhindert 
ist, auBerstand gesetzt, seine Interessen auf dem Gebiete 
des gewerblichen Rechtsschutzes vor dem Patentamt wahr- 
zunehmen und die vorgeschriebenen Rechtshandlungen in- 
nerhalb der hierfiir bestimmten Fristen zur Abwehr von 
Rechtsnachteilen auszufuhren. Fiirsorglich hat die deutsche 
Reichsregierung durch die Bekanntmachungen vom 4.18. 
und 10.19. wirtschaftliche MaBnahmen zur Abwehr der ge- 
nannten Rechtsnachteile getroffen. Laut ersterer sind die 
vom Patentamt in Patent-, Muster- und Zeichensachen ver- 
fiigten Fristen um drei Monate verlangert worden. Diese 
Fristen laufen also ohne weiteres drei Monate langer. Da- 
durch werden f i i r  die Rechtsuchenden, die durch den 
Kriegszustand verhindert sind, amtliche Bescheide recht- 
zeitig zu beantmorten, Rechtsnachteile beseitigt. Eine et 
waige Verlangerung der Frist bleibt vorbehalten. Diese 
Verliingerung betrifft aber nicht Fristen, die vor Ausbruch 
des Krieges bereib abgelaufen waren, sondern nur die im 
Eintritt des Kriegszustandes noch laufenden Fristen zur 
Erledigung amtlicher Verfiigungen. Die zweite wichtige 
Bekanntmachung bestimmt die Stundung von Patentgebuh- 
ren und die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Hier- 
bei sind innerhalb beteiligter Kreise Zweifel iiber den Ge- 
tungsbereich laut geworden, insbesondere, ob die Bekannt- 
machung sich nur auf Patentsachen oder sich auch auf Ge- 
brauchsmuster- und Warenzeichensachen bezieht. 

Der Titel derselben, der von Erleichterungen auf dem 
in die Diensttatigkeit des Patentamtes fallenden Gesamt- 
gebiete des Patent-, Muster- und Zeichenwesens spricht, 
sowie der Inhalt widersprechen einer engen Auslegung des 
Geltungsbereiches der Bekanntmachung. Auch die allge- 
meine Tendenz der Verordnung, Erleichterungen zu schaffen 
und nachteilige Wirkungen von Fristversaumnissen auszu- 
schalten, widerspricht einer solchen Beschrankung. Denn 
3iese Wirkungen konnen auf dem Gesamtgebiete des ge- 
werblichen Rechtsschutzes eintreten, und es ist nicht ein- 
zusehen, warum der durch den Kriegszustand Behinderte 
Sir den Fall des Patentes die Wohltat genieBen, fiir den Fall; 



[ Zeitschrift Itir Lenk: Die Herstellung der Silberspiegel nach Liebig. angewandte Chemie. 
12  

der Liisuiig werden zunachst mit Jod titriert (a), wobei das 
Thiosulfat in Tetrathionat iibergefuhrt, und die schweflige 
Saure zu Schwefelsaure oxydiert wird; deren Menge wird 
hierauf durch Titration mit Natronlauge bestimmt (b). 
b/2 ergibt dann den Jodverbrauch fur die schweflige Saure 
und a-b/2 den Jodverbrauch fur das Thiosulfat. 

In einer zweiten Probe von 10-20 ccm wird dann die 
schweflige Saure durch Titration mit Natronlauge in Na- 
triumbisulfit iibergefuhrt (c) und diese Losung in 30 ccm 
(oder nach Bedarf entsprechend mehr) einer kaltgesattigten 
Liisung von Quecksilberchlorid eingegossen. Es entsteht 
sofort ein kriaftiger Niederschlag von Schwefel und Kalomel 
und die Losung wird stark sauer. Die Reaktionen, die hier- 
bei vor sich gehen, sind folgende: 

1. Das Natriumbisulfit bildet mit dem Quecksilber- 
chlorid chlorquecksilbersulfonsaures Natrium unter Abspal- 
tung von Salzsaure, und zwar i b t  deren Menge (d) aquivalent 
der oben verbrauchten Menge Natronlauge (c). 

2. Das Thiosulfat wird in Sulfat verwandelt, wobei eben- 
falls Salzsaure frei wird; ihre Menge (e) ist gleich 2. (a- b/2), 
denn aus 1 Mol. Thiosulfat entstehen 2 Mol. Salzsaure. 

3. Das Polythionat wird ebenfalls in Sulfat iibergefuhrt, 
wobei auf 1 Mol. Polythionat (einerlei ob Di-, Tri-, Tetra- 
oder Pentathionat) 2 MoI. Salzsaure und 1 Mol. Schwefel- 
saure frei werden. Die dem Polythionat entsprechende 
Sauremenge (x) ist gleich der Gesamtsauremenge (9) minus 
der dem Thiosulfat und dem Natriumbisulfit entsprechen- 
den Sauremenge, also x = s - (e + d). 

Anfangs wurde die Umsetzung mit dem Quecksilber- 
chlorid unter Anlehnung an die Vorschrift B e l d s  in der 
Hitze ausgefiihrt, wobei auch das Bisulfit in Sulfat uber- 
gefiihrt wird (siehe Gleichung 8 und 9). Hierbei erhalt 
man jedoch stets zu niedrige Werte, da bei der Zersetzung 
des Quecksilbersulfonats in der Hitze, wie ohen naher aus- 
gefiihrt wurde, immer etwas Schwefeldioxyd verloren geht. 
Man mu13 daher b e i Z i m m e r t e m p e r a t u r arbeiten 
und das Gemisch nach dem EingieDen in die Quecksilber- 
chloridlosung unter wiederholtem Umschutteln 30-40  Mi- 
nuten stehen Iassen. Man setzt hierauf der sauren Flussig- 
keit etwas Chlorammonium zu und titriert die gebildete 
Same mit Natronlauge unter Verwendung von Methyl- 
orange als Indicator. Das Titrieren der triiben Fliissigkeit 
bereitet, sobald man es einige Male wiederholt hat, keinerlei 
Schwierigkeiten mehr. Besonders genaue Resultate erzielt 
man, wenn man sich eine genau neutralisierte Vergleichs- 
losung als Muster danebenstellt. 

Im folgenden sind einige auf diesem neuen Wege erhal- 
tene Werte angegeben, die die Brauchbarkeit der Methode 
erweisen. 

Zur Untersuchung wurde eine Losung verwendet, die 
3 ccm l/lo-n. Natriumthiosulfat, 5 ccm Natriumtetra- 
thionat und 10 ccm schweflige Saure enthielt. Die schwef- 
lige Same war frisch bereitet durch W e i t e n  von Schwefel- 
dioxyd (aus einer Bombe) in ausgekochtes destilliertes Was- 
ser. 10 ccm dieser Losung verbrauchten 5,5 ccm Ill0-n. Jod. 
Es wurden zwei Proben des Gemisches von genau gleicher 
Zusampense$zung wie oben angegeben hergestellt. Die eine 
Probe wurde in eine gemessene Jodlosung gegossen und der 
JodiiberschuB mit Thiosulfat zurucktitriert. Hierbei wurden 
8,5 ccm Ylo-n. Jod verbraucht (a). Diese Losung wurde so- 
d a m  mit Natronlauge neutralisiert, wobei 11,O ccm ' Ilo-n. 
Natronlauge verbraucht wurden (b). Der Jodverbrauch fur 
die schweflige Same bJ2 ist somit 11,O : 2 = 5,5 ccm, und 
der Jodverbrauch fur das Thiosulfat a - b/2 = 8,5 - 5,5 
gleich 3,O ccm. 

Die zweite Probe des Gemisches wurde zunachst mit 
l/lo-n. Natronlauge neutralisiert, wozu 2,75 ccm erforderlich 
waren (c). Sodann wurde die Lasung in iiberschussige 
Quecksilberchloridlosung eingegossen, und die hierbei frei 
gewordene Saure wurde mit lIlo-n. Natronlapge titriert. 
Hierbei wurden 28,70 ccm 1Ilo-n. NaOH verbraucht (s). Die 
berechnete Menge Natronlauge betrug 28,75 ccm. Hiervon 
entfallen auf die schweflige Saure bzw. das Natriumbisulfit 
2,75 ccm, da die aus diesem gebildete Sauremenge (d) gleich 
der zur Bildung des Bisulfits verbrauchten Alkalimenge (c) 
ist. Auf das Thiosulfat entfallen e = 2 (a-b/2) = 
2 - (8,5 - 5 3 )  = 6,O ccm NaOH. Auf das Tetrathionat 

schlieBlich kommen x = s - (e + d) = 28,70 - (6,O + 2!75) 
= 19,95 ccm NaOH. Da 1 ccm Illo-n. NaOH 0,027 034 : 4 
= 0,006 758 g Natriumtetrathionat entspricht, wurden in 
dem Gemisch 0,1348 g Natriumtetrathionat gefunden. Die 
angewandte Menge betrug 0,135 17 g. 

Die Methode wurde mit den verschiedensten Mischungen 
gepriift und ergab stets sehr befriedigende Werte. 

[A. 200.1 

Die Herstellung der Silberspiegel nach Liebig. 
(Aus unveroffentlichten Briefen .) 

Von Dr. EMIL LENK, Darmstadt. 
(SchluB von S. 7.) 

Doch schon am 2. Juni (1860) resigniert L i e b i g (Brief 
an Dr. S c h i n d l i n g ) :  

,,Die gestern von St. Petersburg empfangenen Nach- 
richten stimmen meine Erwartungen sehr herunter. P e t i  t - 
J e a n hat bereits cine Silberapiegelfabrik in St. P., und 
da ich auf seinen personlichen Vorschlag, halbpart mit ihm 
zu machen, nicht eingegangen bin, so macht er nur eine 
schwer zu bestehende Erneuerung. Um meine Spiegel aus- 
zuschliefien, gibt er seine Methode umsonst beinahe; so- 
bald sich in England eine Gelegenheit zum Verkauf dar- 
bietet, wird er es dort ebenso machen. Was ist nun da zu 
tun?  Das Schlimme ist, da13 die Fabrik in Doos keine 
eigenen Reisenden hat und von dem guten Willen der 
Fiirther Handler abhangig ist. Unter den gegenwartigen 
Verhaltnissen kann die Fabrik in Doos nicht prosperieren, 
und doch ist meine Ehre so sehr daran beteiligt, daD sie 
rnit Erfolg fortbesteht. . . . Es kann nach meinem Ermessen 
nicht zweifelhaft sein, daR sich andere Unternehmer finden 
werden, wenn die Spiegel, die in Doos fabriziert werden, 
bekannter und im Handel zu haben waren. Ich verzweifle 
darum noch nicht, denn welches neue Geachaft kann sich 
riihmen (ich envahne nur die UItramarinfabrik von Filtner 
in Niirnberg), in den ersten Jahren gute GeschafteL zu 
machen, nur das halte ich fur ganz sicher, da13, wenn die 
Richtung des Geschaftes in Doos sich nicht andert, sehr 
viele Jahre vergehen werden, ehe es einen erklecklichen Ge- 
winn abwirft . . . " 

Vom 2. Juli 1860 ist ein Brief von Wildbad erhalten; 
am 20. Juli wird wieder aus Miinchen mitgeteilt, daB 
L i e b i g Hoffnung hat, mit einem Englander der Spiegel 
wegen in Geschaftsverbindung zu treten. 

Nach der erwahnten Veroffentlichung eines Artikels 
iiber Silberspiegel in der Allgemeinen Zeitung (Briefe vom 
2., 20. und 25. Juli 1860) schreibt L i e b i g am 15. Aug. 1860 
an Dr. S c h i n d l i n g :  

Miinchen, 15. August 60. 
Lieber Herr Doktor, 

Die angesehendsten und reichsten industriellen Nota- 
bilitaten Augsburgs beabsichtigen, wie Sie aus der Ein- 
lage entnehmen werden, eine Aktiengesellschaft zu bilden, 
um die Silberspiegelfabrikation in groBtem MaBstabe zu 
betreiben. Nach Herrn F a b i e n s AuDerungen ist dies 
ein Plan, den Herr S o n d e  r (der Chef des Hauses Lotz- 
beck) schon langere Zeit vorhatte, und es ist mein an 
Dr. D i n g 1 e r eingesandter Aufsatz gewesen, der die Auf- 
merksamkeit dieser Herren auf mein Verfahren gelenkt hat ; 
sie machten mir den Vorschlag, mit ihnen in Verbindung 
zu treten und mich mit einer Anzahl von Aktien und einer 
jkhrlichen Rente oder Abgabe gegen die MitteiIung meines 
Verfahrens zu beteiligen, was ich natiirlich nicht annehmen 
konnte. Es 1aBt sich aber nicht verkennen, da13 dies ein 
Wendepunkt in der Silberspiegelfabrikation sein wird. Ohne 
da13 eine Gesellschaft zusammentritt, die ein paarmal 
hunderttausend Gulden in das Geschaft steckt und die 
Fabrikation mit auBerstem Nachdruck und Beharrlichkeit 
betreibt, wird nie etwas daraus; der MaBstab der Fabrik 
in Doos ist so klein, und die Herren C r a m e r  werden die 
Mittel nicht aufwenden wollen, welche dazu gehoren, ehe  
grol3e Nachfrage zu bewerben, wodurch der Widerstand 
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der Juden gebrochen werden wiirde. Diese bestehen darin, 
in allen grol3en Orten Niederlagen zu errichten, in welchen 
die Silberspiegel verkauft werden. So wie die Fabrik in 
Doos das Geschaft betreibt, wird es mehrere Jahre er- 
fordern, ehe es recht im Schwunge ist, und in der gegen- 
wartigen Zeit kann man darauf rechnen, daB nach langerer 
Zeit ein jetzt noch so geheim gehaltenes Verfahren, wenn es 
Gewinn verspricht, von anderen nachgeahmt werden wird. 
In ganz anderer Weise wiirde sich das Geschdt in Augs- 
burg gestalten. 

Wenn Sie als technischer Leiter an der Spitze desselben 
stiinden und einen Chemiker unter sich hatten, so wiirde 
sich das GroBte leisten lassen. Die Herren in Augsburg 
beabsichtigen, eine Schleifmuhle zu errichten, und spater 
das Glas selbst zu machen; wie es mir scheint, sind sie 
entschlossen, ein Silberspiegelgeschaft zu errichten und ich 
zweifle nicht, daB ihnen Herr G o e g g  in Genf ebenso 
billigePropositionen machen wird, wie er sie Herrn F i s c h e r 
in Erlangen gemacht hat, und es wird in diesem Fall in 
Augsburg der Fabrik in Doos eine Konkurrenz gemacht 
werden, welche sehr schwer zu bestehen sein wird; ich halte 
es darum f i i r  angemessen, ernstlich zu erwiigen, in welcher 
Weise die Fabrik in Doos an clem Augsburger Unternehmen 
sich beteiligen kann. Nach meiner Ansicht sollten beide 
zusammentreten und ein einziges Etablissement bilclen ; 
iiber das Wie bin ich aber ganz im Unklaren. 

Es ware mir lieb, wenn ich Sie und Herrn C r a m e r 
in dieser Sache sprechen konnte, daB sie dringend ist, 
brauche ich nicht zu erinnern, ich bleibe hier bis zum 
24. August. 

GriiBen Sie bestens Herrn C r a m  e r .  
Ihr aufrichtigster 
J u s t .  L i e b  g. 

Am 21. Aug. 1860 erfahrt S c h i  n d l i  n g von L i e - 
b i g eine sehr interessante Mitteilung uber die Erfindung 
des Meidinger Elementes : 

Munchen, 21. August 60. 

Lieber Herr Doktor, 
Ich sprach gestern Herrn Dr. Me i d i n g e r aus Heidel- 

berg, welcher eine neue, besonders fur die Telegraphie 
zweckmafiige elektrische Saule erfunden hat, und der in 
diesen Dingen sehr bewandert ist; er teilte mir mit, daB 
die Galvanoplastiker in Frankreich und England ganz all- 
gemein die Bunsensche Saule gebrauchten, aber der Strom 
sei sehr gleichformig, und da das GefaB und die Schwefel- 
sauremenge sehr groB sei, so halte er sehr lange an, ohne 
Erneuerung der Saure ; in den gewohnlichen Apparaten sei 
die Menge Schwefelsaure zu gering usw. . . . Zum Amalga- 
mieren des Zinks diene in England eine Auflosung von 
einer Unze Quecksilber in kochender uberschussiger Sal- 
petersaure und Zusatz von 12 Unzen Salzsaure zu dieser 
Losung. Ich teile Ihnen dies mit, fi ir  den Fall, daB Sie 
diese Verbesserung noch nicht kennen. Die gedachten 
Bunsenschen Saulen oder Paare verkaufen Monsieur Rose- 
leur Thormairen, Paris, auch die Hauptteile, sowie dieKohlen- 
stucke in der Porzellanzelle. 

Herzlich ganz der Ihrige 
J u s t .  L i e b i g .  

In einem Brief vom 2. Sept. Echreibt L i e b i g  aus 
Tegernsee : 

,,Vor einigen Tagen empfing ich aus St. Petersburg die 
Nachricht, daB die Unterhandlungen mit Herrn E b e r t  
wegen dem Verkauf meines Verfahrens gescheitert sind ; 
derselbe hat, wie es scheint, mit Herrn P e t i  t - J e a n  
eine Ubereinkunft getroffen und die Unterhandlung init 
mir benutzt, urn noch bessere Bedingungen zu erhalten. 
I n  diesem Augenblick bietet sich mir die Gelegenheit, mein 
Verfahren nach England zu verkaufen ; der Unternehmer 
dort bietet mir 1000 oder 1200 an. Diese Summe ist 
klein, allein es ist von der allergrooten Wichtigkeit f i i r  
mich, dem Spiegel von P e t i t - J e a 11 eine starkere Kon- 
kurrenz zu machen, und ich bin entschlossen, das An- 
erbieten anzunehmen ; der Englander will zunachst das 
Fabrikationsverfahren sehen und dann sich definitiv er- 

klaren. . . . Meinen Vorschlag der Fabrik in Doos, 'I3 von 
obiger Verkaufssunrme, also 333 abzugeben, halte ich 
fest." 

Es sei nach dem wiederholten Emahnen von P e  t i  t - J e a n  
gestattet, sein Konkurrenzverfahren kurz mitzutailen3) : 7,7 g Silber- 
nitrat werden in 38,5 g Wasser und 4,77 g Ammoniak gelost und 
mit einer Losung von 0,82 g Weinsiiure in 2,6 g Wasser und 
153 Kubikzoll Wasser gemischt. Sobald sich die Fliissigkeit ab- 
gesetzt hat, gieBt man die klare Losung ab und zieht den Riickstand 
noch mit 165 Kubikzoll Wasser aus, mischt die beiden Fliissigkeiten 
und setzt noch 91 Kubikzoll Wasser hinzu. Dies ist die Silber- 
Iosung Nr. 1. Die Silberlosung Nr. 2 wird ebenso bereitet, nur lnit 
der doppelten Menge (1,7 g) Weinsiiure, die nach Erschopfung der 
Losung Nr. 1 verwendet wird. 

Am 5. Nov. 1860 erfahren wir von L i e b i g , daB er 
mit seinen Spiegeln sehr zufrieden ist. ,,Die Spiegel habe 
ich erhalten, sie sind von der groRten Schonheit und werden 
allgemein bewundert. Wenn die Herren C r a m e r die 
Gecluld nicht verlieren, so wird sich das Geschaft nach und 
nach bessern, denn dazu gehort eigentlich nur Zeit." 

Am 20. Nov. 1860 berichtet L i e b i g von einern Un- 
fall, den er erlitten: ,, . . . Ich liege wieder im Bett, un- 
fahig, mich zu regen, infolge eines Falles auf der glatten 
StraBe, wodurch ein BlutgefaB in meinem Knie zerriB, ich 
bin ganz in Verzweiflung. Gott weiB, ob ich jemals wieder 
zu Recht komme." 

Tm selben Briefe wird auch erwahnt, dalj man sich 
jetzt lebhafter f i i r  die Silberspiegel zu interessieren scheint, 
daB von Doos nach Kalkutta 2 Spiegel abgesendet werden 
sollen, die allerdings, wie spater mitgeteilt wird, vollkommen 
beschadigt anlangen, da der Firnis infolge der groBen Hitze 
zerflossen ist und die Silberschicht zerstort hat. Gleich- 
zeitig sendet L i e  b i g Dr. S c h i n  d l  i n  g einen Brief 
von einem ,,Vater eines jungen Amerikaners", der bei 
L i e b i g Besuch machte, der genugencl interessant sein 
diirfte, um mitgeteilt zu werden: 

,,Es wird mir daa g r o B k  Vergniigen machen, L i e b i g s Spiegel 
in  Amerika Eingang zu verschaffen, wenn er  mir ein Assortiment 
zusenden will. Zch verspreche, dieselben weithin in unserem Staate 
bekanntzumachen. Ich sprach mit mehreren Gentlemen. unter 
anderem mit Herrn F r o  t ,  und alle driicken den lebhafksten 
Wunsch aus, die Spiegel zu sehen. $Venn L i e b i g welche schickt, 
so sagen Sie ihm, da13 er unter dem Assortiment die besseren und 
besten QnaliUten senden mochte, neil viele Personen dieselben 
zunachst aus Neugierde kaufen werden." 

T h o s .  S. J a m e s  E s q .  M o b i l e  A l a b a m .  
Diese Pmben sind nach New Pork zu senden an Miller & Coates, 

Nr. 279, Peare Str. 
Am 29. Jan. 1861 schreibt L i e b i g  an S c h i n d -  

1 i n g , daB er jetzt Aussicht hat, sein Verfahren an einen 
Herrn H o l m  n a c h  P e t e r s b u r g  z u  v e r k a u f e n .  
,, . . . Wenn ich dadurch in die Lage komme, der Fabrik nur  
L 6 0 0 0  Gulden zuzuwenden, so mochte ich daran die 
Bedingnng knupfen, daB Sie alle Bestellungen zu 3 per 
Stuck ausfuhren, und wenn eintrifft, dalj in diesem Fall 
massenhafte Bestellungen von Fiirth zu erwarten sind, so 
ware damit ein Weg gebahnt, die Silberspiegel in den 
weitesten Kreisen bekannt zu machen. DaB sie nicht genug 
bekannt sind, ist das groBte Hindernis." 

L i e b i g glaubt aber, dalj P e t i t - J e a n , der ja in 
RuBlancl ein Patent auf Silberspiegel hat, ,,alles tun wird, 
um uns auszuschliefien; ob es ihm gelingen wird, steht 
dahin". (13. Marz 1861.) 

Der Bruder des friiher erwahnten Herrn H o 1 m kommt 
nach Doos, um sich die Silberspiegelfabrikation anzusehen 
und einen Vertrag niit L i e b i g zu schlieBen. L i e b i g 
stellt nun folgende Bedingungen (Brief an V e t t e r , 
Kompagnon von C r a m e 1' , vom 23. April 1861). ,, . . .Meine 
Ansicht ist in dasselbe Verhaltnis n i t  den Petersburgern 
zu treten, in welchem ich mit Ihnen stehe, d. h. eine 
Abgabe von dem Fabrikate festzusetzen , vielleicht 2'14 
per Dutzend JudenmaBgroBe, wovon Ihnen, d. h. (Ihrer 
Fabrik in Doos) 'I3 zufallen soll. Dabei beabsichtige ich, 
eine Summe von 10 000 Frs. zu stipulieren, welche die 
Petersburger an mich 2/3 und an Sie zu bezahlen haben, 
wenn sie am Anfang des zweiten Jahres nicht mindestens 

3) F e r d i n a n d  C r a m e r ,  1. c. S. 123. 
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GOO0 Stuck ,JndeiiinaBspicgc?l fabrizieren. Soda,tin behaltc 
ich inir vor, den Chcinilicr zu stcllcn. . . " 

.Uic Spiegel -werdcn in Petcrslmrg ausgestcllt ; ob tat,- 
siichlich dieser Vertrag zustandc karn, ist airs den weitcrcn 
Briefen nicht ersichtlich. Dic Tintei~liaiidlurigcti mit eng- 
1isc;hen k'abrikantcn schcinni in 13riiche gcgangeii zu sciu. 
(Ericxfe voni 18. <Juli 1861 u n t l  23. Okt. 1862.) 

Ini Januar 1862 c r k r a n k t. Dr. S c h i 11 d 1 i ii g- an 
Typhus ; C r B m c r crsucht L i e b i g uin Ersatz. ner 
einzigc jedoch, der niit dcr Silberspicgclfabrikation vcr- 
t raut  ist, ist G c i g e r , wclcher jecloch unterclcssen in die 
,,goldenc Apothekc" in Basel cingctrcten ist (13 r i c f a n 
C r ti in e r v a n  22. Jan.  1862). G e i g c r entschliclJt sich 
jcdoch nach ciner Anfforclerung L i e b i g s , nach Doos zu 
lronime.n, . iiin eincn Assisteiiten 1, i e b i g s , W. S c e - 
k R ni p , in die I'al)rikatiorisgchc-itiini~so cinzinveihcn (Brirfc 
von 1' r i c ci r i c h G c i g e r a.11 C! r it in c' r \ - o n 1  23. unti 
25. Jan .  IS62). 8 e e k a in 1) war dainals 1, i c h i g s Vor- 
lesungassistcnt : ,,Entschuldigen Sic- iiic'in fliichtigcs Schrci- 
bell;'' schrcibt 8 e c k a 111 p an (.! r 8. in c r am 23. Jan.  
1862, ,.ich inn13 noch auf heut. Mittag die Vorlesung vor- 
berciten untl bin deshalb in grollcr Eile." i\m 25. Jan. 
1862 scntlet nun L i e b i g folgeiideii Brief ari C r a ni e r: 

Pllunchcn, den 25. Januar 1862. 
Wcrtestcr Herr CrRnicr, 

Ich sende Ilinen ill clcr Einlagr Ale Vorschriiten : 
A .  Zur .lierstcllung dcr Silberliisung. 
13. ? :  7 3  ,, S a t r o n h g e .  
C. .) 3 ,  cics -4mmonialis. 
1). Dcr Vcrsilbcrurigsflussigkeit otlcr clcr Nschungs- 

E. Ilie Herstel lung tler I-tcd uktionsflussigkcit.. 

lh. S c h i n tl 1 i n g hat  (kii zur Vcrdiinnung not.igen 
Wasserzusatz hKtufig angewendet, d. 21. er hat  bei starker 
Vcrsilberung wcniger bei schmachen nichr Wasscr zugc-, 
setzt.. Diesr Verhdtnisse kcnnt iioch Dr. G c i g c r ge- 
riitucr. S e e k a ni p kann odcr sol1 soglcich kominen, so- 
ba.ld Sie (1s wiiiischeii; ich sohlagc die Vorsclirift in ein 
versiegcltcs Knvctrt citi nnd bittc, Herrn 8 c c k a m p vor 
clcr Eroffnirng bceicligen zit lassen J): was in R1rt.h jctlen 
Augcnhlick geschchen liann. Kin schriftlichcs Versprcchcn 
auf Ehronwort reiclit. bci S c e k a in 1) viclleicht hin. 

Iierzliclist I:hr 
5. 17. 1, i c b i g. 

vcrhiltnissc ohigcr A, 3, C,'. 

Kuvertudresse : 
Eingeschlosscn ist (lie Vorschrift tler ziir TIerstcllung 

dcr Silbcrspicgd dienendcn hfischniigen. 
Munchcn, 25. ,Jan. 1862. 

J u s t . .  v. L i c b i g .  
Inhalt des Briefes. 
S i 1 h e r l o  s u iig. 

A. 500 grni S0,AgO rnit, Wasser zu 5 Liter. 
X a t r o 11 1 a II g e. 

Spezifischcs Gewicht, 1 :05. 
B. A in ni o n i a k 1 6  s u n g. 

Salpcterstiurc wird niit C02.4i110 ncutralisiert auf 1,115 
spez. Gewicht verdiinnt otlcr 242.22 grrn S043ni  ti.ocltcri 
urid ncutral in W. gelfist. und bis 1200 cc verdiinrit.. Spcz. 
Gowicht 1,105 --I ,106. 

C. M i s c 11 11 n g. 

500 cc Amlnolliaksalz 
700cc XOjAgO Bci An-vvcntliing iiiit 

~ init Einrcchnung drr 3750 cc ~atronlallge 5-6 Wasscr verdiinrit 

4950 cc 

D. H e d u k t i o n  s f 1 ii s R i g k c i t .  
500 grni weiljer Kanciis oclcr Mcliaucker. 31 grni Wcin- 

+urc niit 1 Liter Wasscr aufgelost. 1 Stuntle gekocht, so- 
tlanri auf 5 Liter rcrtliinnt. 

-. - 

4) WM am 17. Jsnunr 1801 gewhieht. 

Dazu koniint vor der Verinischurig init der Silbcrflasig- 
kcit, : 

E. K 11 p f c r f 1 ii s s i g li e i t. 
10 grin S04Cu + 5 ag. (krystallisicrtcr Cu-Vitriol) QC- 

liist: bis zu 200 cc init Wa.sser vcrtliinnt. 

besteht aus der crwiihiitcn Zuckerliisung : 
.l?. D ic R e  d u k t i o n s f 1 ii s s i g k e i t 

1 Liter 1) Zuckerlosnng dazu, 
1 Liter E obiger Kupferlosung, 
8 Liter Wasscr, 

10-Liter Kcdulitionsfliissigbcit. 

Fur V c r s i 1 b c r u n g 
client, 115 Rcduktiorisflussigkeit F 

4! r 
inicl 5' Sil1)crfliissigkeit (': 

i s  
wozu noch die zur Vcrdiinnung ntjtige Mcnge \\:arnien 
Wasscrs lioninit. Anfangs riahin inan auf tiiese 5/s 6 nial 
sovicl Wasscr, spjitcr nahm S c h i 11 d 1 i 11 g nur 5 nial, of t  
niir 4l/, m i l  sovicl Wasser, jc iiachtieni cr stark oder schwach 
vctrsil bern wolltc. 

Bci der Darstellung cIer Mischung C ruuB zucrst die 
,~mnioniaksalzlos~iiig init dcr Sil bcrsalzlosung gemischt und 
die Sat.ronlaugc nach ~ i n d  nach in lileilierl Portionen,zu- 
gesetzt werden. 

K u  pf e r 1 ii s u n g z u in V c  r k u p f e r 11. 

I)er feinstc und gcwaschene Sicderschlag von wein- 
saiireni Iialina,t,ron uncl schwefclsaiircni Kupferoxycl wird 
in Rinnroniak geliist, niit dcr Vorsicht, daQ ein lileiner Rcst 
des I(u1~fcrriicderschlages uiigclijst bleibt, so daB inan sicher 
ist, eine ncutralc Liisung zu haben. Dann mit Wa.sscr auf 
1,06-1,05 spez. Cew. verdiinnt. 

S e e k a rn p scheint nur kuwc Zeit in Doos ge.arbcitct 
zu habcn, dcnn Dr. S c  h i  n d l i n g  g e  n i t s  b a l d  und 
na,hin seine friihcre Stcllc wictlcr, an. S e e k a. in p g i n g 
n a c h S u d a m c r i k a als Lziter tler Fabrik fur Fleiscli- 
es t rakt  nach T, i c b i g s Verfahren und wurde claiin Pro- 
fessor in cincr Univcrsit,at in Argcntinicn. 

Am 21. MMai 1862 erw&hnt L i c b i g. in einem Brief an 
S c h i n (-1 1 i n g , dalj (lie. Spiegcl an (lie Miinchcner Aka- 
dcinie und an den 31 a 1 e r K a u 1 b a c h aiigckommen 
seicn, a n  clesscn Spicgcl ein wcil3er Fleck ist. ,,. . . Die 
viclcri Frcunde, wclche K a u 1 b a c h s Atelier bcsuchen, 
machen ihni durch ihre taclelndcri Komerkungen cinen 
tlauernden Argcr, zum groncri .Xachteil fiir die Silhcrspiegel ; 
ich iniichte gcrn, clalj Sie ihrn eincn andern schicktcn . . . '' 

Die Fabrikation dcr Silbcrspiegel. prospcriertc ganz, uiid 
gar nicht, angeblich wcgen z u  hoher Silbcrpreisc. S c h i n (1 - 
1 i n g ersucht tlcshalb L i e b i g , ilin i n M o ri t c v i cl c o 
b e i G i e 11 e r t. , clcr das Fleischestraktvcrfahren I ,  i c - 
b i g s crwarb, zu pmt,egiercn. L i e b i g jcdoch erhalt von 
G i e b c r t, kcine Ant,wort., er wril3 selbst nicht, ob die 
politischen Verhiilt,iiisse i n  TJruguay das Untcriiehnien nicht 
gcfiihrclct haben. (Briefe voni 28. Kov. 1863, 16. tJ:t.nuar 
und 30. Febr. lS64.) Auf den .Rat von L i e  h i  g girig 
S c h i 11 t l  1 i n  g in cine Apothelie, clanri wurde cr bei der 
Anilin- & Soclafabrik und schlienlich in Elbcrfeld angestcllt ; 
vor 9 .Jahrcn st.arb cr. 

Trn Jahrc 1864 g i n  g cl i e 8 i 1 b e r s p i c  g e 1 f a b r i - 
k x t , i o n  c i n .  L i c b i g  l i a t t c  w i c d c r  c i i i i n e l  
e i i i c  H o f f n u n g  a u f  G c m i n n  a u s  e i n e r  i n -  
d u s t. I' i e 1 1  c n 91: r f i n - 
d u n g c . n  z u  b e g r a b e n .  D i e  n o c h  iin J a h r e  
1800 g c t r ii u ni t e n V c r t i  i c n s t, e , d i e f ii r c i n c n 

i s s c t i  s c h a f t  1 i c h a r b  e i t. e n d c n C h e in i k e r 
d o r  t l : i b n i a l i g c r i  Z e i t  d i r e k t  u n g c h c n c r  e r -  
s c h e  i n c n f u r  
L i e 11 i g z 11 S u 1 I .  Die Frucht, seiner Miihen war nur 
seine zweite Publikation iiber ,,Versilbsiing von Glas" 
(1,iel)igs Ann. Suppl. V, 257-260) im Jahrc 1867. Re- 
signiert schlieljt L i c h i g diesc Arbeit : ,,Mit cler oben bc- 
schricbcncn Methodc der \7crsilbcrung hat. eine Fabrik in 
dcr Xihc Siirn1)org.s i i b c ~  1 Jahr  ( 1 )  gcarbcitct und schr 
schiinc Spiegel geliefert, sie fanden jedoch kcincn Absatz. 
Es ist, zu erwartcn, (la8 niit. dcr Zcit. die Vorurt.eilc gcgen 

V e  r w c r t u n g s e i n c r 

in u 13 t c n , r e cl u z i c r t e n s i c h 
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die Silberspiegel schwinden werden." In  einer Anmerkung. 
die an diese Satze anknupft, heiBt es: ,,Gewisse Erfah. 
rungen, die ich bei der Veroffentlichung anderer Rezeptc 
machte, veranlassen mich zur Erklarung, daB ich mich auj 
eine Beantwortung von Anfragen uni nahere Auskunfi 
nicht einlassen werde." 

Zum SchluB sei es mir gestattet, den b e i d e n H e r r e  n 
C r m e r , sowie der Redaktion der Chemiker-Zeitung f i b  
die uberlassung der benutzten Briefe meinen herzlichsten 
Dank auszusprechen. [A. 180.1 

Grundsatze fur die Bestimmung des Schutz- 
umfanges eines Patentes. - Wie weit geht 
der Schutz fur Erzeugnisse, deren Herstellungs- 

verfahren patentiert ist? 
Von Patentanwalt L. Mas WOELGEMUTH, Berlin. 

(Eingeg. %.,lo. 1014.) 

Unter dem Stichwort: ,,Grundsatze fiir die Bestimmung 
des Schutzumfanges eines Patentes" ist in einem der letzten 
Hefte des amtlichen Blattes fur Patent-, Muster- und Zeichen- 
wesenl) eine Entscheidung des Reichsgerichts (I. Zivilsenat 
vom 25.15. 1914) veroffentlicht worden, die zweifellos in den 
Kreisen der chemischen Industrie besondere Beachtung ver- 
client, da sie auch in patent,rechtlicher Beziehung neue Ge- 
sichtspunkte zur Geltung bringt. - Ich gebe zunachst den 
T a t b e s t a n d der Entscheidung, soweit er hier in Frage 
kommt, wortlich wieder : 

,,Die Klagerin ist Inhaberin des seit dem 2./6.  1902 wirk- 
samen deutschen Patentes 144 584, dessen Anspruch lautet: 

Verfahren zur Darstellung inagnetisierbarer Mangan- 
legierungen, dadurch gekennzeichnet, daB in Manganmetali 
oder in Manganlegierungen, insbesondere Mangankupfer, 
die Elemente Aluminium, Zinn, Arsen, Antimon, Wismut 
oder Bor eingefuhrt werden, und zwar in der Art, daB die 
Legierungen mindestens 3% der genannten Elemente und 
in der Regel nicht weniger als 9% Mangan enthalten. 

Die Beklagte stellt her und vertreibt gewerbsmaoig Le- 
gierungen, die aus etwa 27% Mangan, etwa 63% Kupfer 
und etwa 10% Aluminium bestehen. Hierin erblickt die 
Klagerin eine Verletzung ihres Patentes. Sie hat deshalb 
gegen die Beklagte auf Unterlassung der Herstellung und 
des Vertriebes solcher Legierungen, sowie auf Zahlung von 
x M Schadenersatz nebst Zinsen Klage erhoben. Die 
Beklagte hat um Klageabweisung gebeten. Sie hat ent- 
gegnet, daB Legieruiigen aus Mangan, Kupfer und Alumi- 
nium bereits vor Anmeldung des Magerischen Patentes be- 
kannt gewesen seien, und das erfinderische Verdienst der 
Klagerin lediglich in der Erkenntnis bestehe, daB die Le- 
gierungen bei der angegebenen Zusamivensetzung magne- 
tisierbar seien. DemgemaB beschranke sich auch der Pa- 
tentschutz auf die Anwendung des Verfahrens zur Benut- 
zung der Magnetisierbarkeit. Hiervon mache aber die Be- 
klagte keinen Gebrauch, da sie ihrer Abnehmerin, der F. K. 
A.-G., die Verpflichtung auferlege, die Legierungen nur zur 
Desoxydation und zu weiteren Legierungen, nicht aber zu 
magnetischen Zwecken zu benutzen. Die Klagerin hat dieses 
Vorbringen gegeniiber der ihrer Ansicht nach zweifelsfreien 
Fassung des Patentanspruchs als unerheblich bezeichnet." 

Die Klage wurde in erster Instanz abgewiesen, das zu- 
stiindige Oberlandesgericht dagegen gab durch Teilurteil 
der Unterlassungsklage statt, die hiergegen eingelegte Re- 
vision wurde zuriickgewiesen. Aus den Entscheidungsgriin- 
den des Reichsgerichts ist folgendes anzufiihren : 

,,Der Streit der Parteien dreht sich darum, ob die Be- 
klagte durch die Herstellung und die VerauBerung der 
Legierungen an die P. K. A.-G. das klagerische Patent 
144 584 verletzt hat. Es bedarf daher der Bestimmung des 
Schutzumfanges des Patentes. 

Hierbei ist in rechtlicher Beziehung davon auszugehen, 
da13 es Sache des Patentamtes ist, den Gegenstand der pa- 
tentierten Erfindung zu bestiminen und d e n S c h u t z - 
u m f a n g , so weit tunlich, a b z u g r e n z e n. Dies hat 
durch die Patentschrift zu geschehen. Nur sofern der Inhalt 

1) Pat.-, Must.- und Zeichenw. 20, 298-300 (1914). 

der Patentschrift zu Zweifeln AnlaB bietet, ist zur Ermitt- 
lung des Wesens der Erfindung und des Schutzbereiches 
des Patentes auf die sich darbietenden Auslegungsmittel, wie 
den Stand der Technik zur Zeit der Patentanmeldung und den 
Inhalt der Erteilungsakten, zuriickzugreifen. LaBt dagegen 
die Patentschrift klar und bestimmt erkennen, was der An- 
melder des Patentes als seine Erfindung beanspruchte und 
auch das Patentamt unter Schutz stellen wollte, so ist dies 
fiir die Gerichte im PatentverletzungsprozeB maBgebend. 

Aus den einleitenden Abschnitten der Patentschrift 
144 584 ergibt sich nun, daB die Klagerin das Patent ange- 
meldet hat, weil ihre Versuche ergeben hatten, daB dem 
Manganmetall, das keine magnetischen Eigenschaften be- 
sitzt, und dessen unmagnetischen Legierungen, wie Mangan- 
kupfer, eine hohe Magnetisierbarkeit verschafft wird, wenn 
in das Mangan oder die Legierungen die Elemente Alumi- 
nium, Zinn, Arsen, Antimon, Wismut oder Bor in einem 
bestimmten Mischungsverhaltnis eingefuhrt werden; dieses 
Verhaltnis wird im Patentanspruch dahin besfimmt, daB 
die neu gewonnenen magnetisierbaren Legierungen minde- 
stens 3% der genannten Elemente und in der Regel nicht 
weniger als 9% Mangan enthalten sollen. Auf Grund dieser 
Erkenntnis beantragte die Klagerin die Erteilung eines Pa- 
tentes fi ir  ihr neues ,,Verfahren zur Darstellnng magnetisier- 
barer Manganlegierungen", und ihrem Antrage wurde vom 
Patentamte ohne Einschrankung entsprochen. Die Klagerin 
hat also, weil sie a1s erste ein geeignetes Mittel zur Erzeu- 
gung magnetischer Eigeilschaften in ManganmetalI oder 
dessen Legierungen erkannt hatte, ganz allgemein den Pa- 
tentschutz fur dasjenige Verfahren erhalten, das unter An- 
wendung der von ihr angegebenen Mittel, insbesondere des 
von ihr offenbarten Mischungsverhaltnisses, in Manganlegie- 
rungen' die Eigenschaft der Magnetisierbarkeit hervorruft. 
An dieseni Umfange des Patentschutzes kann nach dem 
durchweg klaren Inhalt der Patentschrift kein Zweifel ob- 
walten. Dadurch aber, daB der Klagerin das im Patmt- 
anapruch 1 gekennzeichnete Verfahren allgemein geschiitzt 
worden ist, hat sie gemaB 0 4 PG. auch die ausschlieflliche 
Befugnis erlangt, die durch das Verfahren unmittelbar her- 
5estellten Erzeugnisse gewerbsmaBig in Verkehr zu bringen, 
eeilzuhalten oder zu gebrauchen." 

Aus diesem Abschnitte der Entscheidung ist zunachst 
von Bedeutung die Festst,ellung, daB es Sache des Patent- 
tmtes sei, den Gegenstand der patentierten Erfindung zu 
bestimmen und d e n  S c h u t z u m f a n g  a b z u g r e n -  
G e n , welch letzteres Zngestandnis aber durch den Zusatz 
,so weit tunlicb" etwas abgeschmacht wird. Es dtirfte auch 
ien Lesern dieser Zeitschrift genugend bekannt sein, daB 
iber die Frage, wie weit das Patentamt zur Festlegung des 
3 c h u t z u m f a n g e s eines Patentes befugt ~ e i ,  in den 
etzten Jahren sehr vie1 gestritten worden ist. Da kain 
lam die Entscheidung des Reichsgerichts vom 9./2. 1910: 
,Der Patentanspruch hat in erster Linie den Zweck, den 
Gegenstand der Erfindung fiir  den Techniker moglichst ge- 
iau zu bezeichnen, nicht aber den sich daraus ergebenden 
Patentschutz nach allen Seiten genau abzugrenzen. In  
iieser Beziehung mu13 vielmehr manches der spaterem Aus- 
egung vorbehalten blciben. Besonders ist es regelmaBig 
mtunlich, bei Erfindungen, die durch eine groBere Zahl 
Jon Merkmalen zu charakterisieren sind, schon im Stadium 
ier Patenterteilung festzustellen, welche Merkmale fur den 
Patentschutz unbedingt crforderlich sind, und welche aus- 
rcheiden konnen, bzw. wrlche einzelnen oder Gruppen von 
Merkmalen fur sich den Patenschutz genieBen. Fur die Er- 
(eilung des Patentes geniigt es, daB die Erfindung in der 
Verbindung samtlicher Merkmale neu und patentwurdig 
mcheint, und die weitere Untersuchung uber die Grenzen 
les Schutzes wiirde in der Regel nur zu einer nachteiligen 
ierzogerung der Patenterteilung fiihren. Die Rechtspre- 
:hung des Reichsgerichts befolgt daher schon lange den 
h n d s a t z ,  daB der Anmelder ini Zweifel den Schutz und 
iur den Schutz beanspruchen kann, der ihm nach dem 
Stande der Technik zur Zeit der Anmeldung gebuhrt, ohne 
laB es - abgesehen von unzweideutig erklarten Verzichten 
ind absichtlich verfugten Einschrankungen - wesentlich 
larauf ankommt, ob ihm selbst odcr dcr patenterteilenden 
3ehorde dieser Stand der Technik vollstandig bekannt war." 




