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Adolph 
Mitten im Weltkrieg, der so viele unersetzliche Opfer auch auf 

.dem Gebiete der Wissenschaft und der Technik in  Deutschland wie 
in den meisten iibrigen Kulturliindern fordert, ist am 30./5. 1916 der 
Geheime Regierungsrat Professor Dr. phil. A d o 1 p h F r a n k , 
Dr. Ing. h. c., zu Charlottknburg im Alter von 82 Jahren dahin- 
gegangen. Durch seinen Tod hat auch die deutsche Wissenschaft, 
vor allem aber die chemische Industrie Deutschlands, einen 
besonders schmerzlichen Verlust erlitten, dessen Schwere auch 
.dadurch nicht gemildert er- 
.scheint,, daB dieser wahrhaft 
groIJe Chemiker sich bereits 
jenseits des biblischen Alters 
befand, wo im allgemeinen 
das Ruhebediirfnis nach ei- 
:nem arbeitsreichen Leben den 
Drang zu immer neuen Taten 
meist zuriickzudriingen pflegt. 
A d o l p h  F r a n k  aber, dessen 
Wirken ganzen Industriezwei- 
.gen unseres Vaterlandes und 
.der Welt seinen Stempel auf- 
,gedruckt hat, kannte mit seinen 
8 2  Jahren keine Ruhe und kein 
Nachlassen der schopferischen 
TCriifte, und auch bei ihm zeigte 
sich, wie im Sturme des Welt- 
krieges die Kriifte des einzel- 
snen im Dienste der Allgemein- 
heit eine geradezu ungeahnte 
Steigerung erfahren konnen, 
der  allerdings schlieBlich doch 
gewisse Grenzen gesetzt sind. 

Der Heimgang A d o l p h  
F r a n  k s ist von der deutschen 
'Tagespresse verhaltnismilBig 
wenig beachtet worden, was 
zweifellos mit den Ereignissen 
des Krieges aufs engste zusam- 
menhangendiirfte. Andererseits 
aber erklart sich diese bei der 
Bedeutung dieses Rlannes im- 
merhin befremdliche TatAache 
durch daa selbst fiir grund- 
legende chemische Arbeiten im- 
mer noch allzu geringeverstiind- 
nis, das man gewohnlich beim 
g r o h  Publikum und in der 
Tagespresse -sogar in Deutsch- 
land, wo dieDinge in dieser Hin- 
sicht vielleicht noch am besten 
liegen - beobachten kann. 

Es ist hier nicht der Ort, auf die innere Ursache dkser VerhLlt- 
nisse, die jedenfalls fur die deutschen Chemiker aid unerfreulich be- 
zeichnet werden mu.ssen, naher einzugehen. Wohl aber crscheint es 
als die Pflicht der deutschen Fachgenossen, die Bedeutung hervor- 
ragender Chemiker und ihrer Leistungen f i i r  die Entwicklung der 
deutschen Volkswirtschaft auch der Laienwelt durch Wort und Schrift 
naher zu bringen; als es bisher der Fall gewesen i d .  Zwar besit,zen 
wir eine Reihe von trefflichen Biographien groBer Cheniiker, die sich 
auf dem Gebiet der reinen Wissenschaften ausgezeichnet haben, aber 
iiber das Leben der Manner, welche die deutsche chemische Industrie 
zu dem gemacht haben, wm sie heute ist, wissen wir inimer noch vie1 
zu wenig, und das ist geracle im Interesse der geschic.htlichen Erkennt- 
nis von der Entwicklung unserer Industrie besonders zu bednuern. 
Die folgenden Ausfiihryngen sollen nun dazu dienen, d d o 1 p h 
F r a n k ds Chemiker uncl als Menschen gerecht zu werden und da- 
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durch auch einen bescheidenen Beitrag zu der Entwicklungsgeschichte 
der anorganisch-chemischen Industrie in Deutschland zu liefern. 

Betrachtet man den Lebensgang A d o 1 p h F r a n k s im ganzen, 
so ergibt sich, daB er zweifellos zu den Ausnahmeerscheinungen ge- 
hort hat, deren Entwicklung keineswegs in den Gleisen des Alther- 
gebrachten zu verlaufen pflegt. A d o 1 p h F r a n k entstammte 
einer Kaufmannsfamilie, die in dem kleinen Stiidtchen Cloetze in 
der Altmark ansLsig war. Dort wurde er am 20./1. 1834 geboren. 

Nach dem Tode einis friih 
verstorbenen Bruders wurde 
A d o l p h  F r a n k  der &- 
k s t e  von vier Geschwistern. 
Da seine eigene Mutter nach 
der Geburt einer einzigenToch- 
ter Rosa, der A d o l p h  F r a n k  
bis zu seinem letzten Atem- 
zuge treueste Liebe bewahrt 
hat, friih starb, verlebten die 
Kinder ihre Jugend unter der 

' Obhut der zweiten Frau seines 
Vaters, der selbst als ein gut- 
miitiger stattlicher Mann ge- 
schildert wird. Die Kinder 
muchsen zusammen in der ge- 
miitlichen Kleinstadt auf, zu 
der in jener Zeit noch nicht 
einmal eine Chaussee fiihrte. 
Eine Verwandte des Dahinge- 
schiedenen, die iiber die Jugend- 
zeit A d o l p h  F r a n k s  eine 
Reihe von geradezu idyllisch 
anmutenden Aufzeichnungen 
gemacht hat, schildert die da- 
maligen Verhiiltnisse, die wohl 
als typisch fiir eine markische 
Kleinstadt in der vormarz- 
lichen Zeit angesehen werden 
diirfen, so anschaulich, daB 
diese Schilderung hier wortlich 
wiedergegeben sei. Sie schreibt: 
,,Von Magdeburg fahrt man bis 
K a k e r b e c k  mit der Post 
11, Stunden lang, gewohnlich 
nachts, und die Poesie des 
Posthorns, des gemutlichen 
Schwagers, des nLchtlichen 
Kaffees in D o 11 e ,  der Mittel- 
station, wo die verschlafene 
schlampige Magd erst urn 
Mitternacht herausgetromnielt 

. werden rnuote, um den ,un- 
glaublichsten Kaffee' (d. h. Zichorie) zu bereiten, sind mir unvergeB- 
lich. In Kakerbeck knirschte dann ein Extrawagen durch den knie- 
tiefen Sand, und zermartert karn man in C I o e t z e an, von samt- 
lichen Kindern des Ortchens, damals Weiler, angestaunt". In dieser 
Umgebung verbrachte A d o 1 p h F r a n k aber nur seine ersten 
Lebensjahre, da er bald mit seinem Bruder Louis fiir einige Jahre 
nach Seesen auf die beriihmte Jwobsonschule kam, die damals unter 
dem Direktor Wohlwi l l  sich bereits cines g r o h n  Rufes erfreute. 
Schon im Alter von 14 Jahren kam A d o  1 p h F r a n k jedoch in die 
Lehre, und zwar nach O s t e r b u r g  zum Apotheker B r a c h t .  Ergehort 
demnach auch zu jener groBen Zahl von tiichtigen deutschen Chemi- 
kern, die ihre grundlegenden chemischen Kenntnisse in der lkpotheke 
erworben haben. Er  hat das auch noch im hohen Alter mit Stolz 
stets in anerkennender Weise fiir seine damaligen Lehrmeister her- 
rorgehoben, wie ja iiberhaupt Dankbarkeit und Anerkennung der  
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Verdienste anderer fur ihn blbstverstandliche Dinge waren, die 
seiner geraden, aufrechten und wohlwollenden Natur entsprachen. 
Von Osterburg kam er dann spater nach bestandener Lehrzeit in 
eine Apotheke zii H a b e I s c h w e r d t in Schlesien, wo er mehrere 
Jahre tatig war und sich rastlos vor allem selbstandig in der Chemie 
und in allen Wissenschaften, fur die er sich lebhaft interessierte, aus- 
bildete. Aus den bereits erwahnten Aufzeichnungen seiner ihm damals 
besonders nahestehenden Verwandten und Freundin sei entnommen, 
,,daB sein strebender Sinn, seine g lmende  Begabung und sein fur 
alles Schone in Poesie un? Kunst begeistertes Wesen seinem Ver- 
standnis weit die Tore offnete". Besonders interessierte ihn die eng- 
lische Sprache, und er fiihrte seine 'Freundin in einem regen Brief- 
wechsel z. B. in die schottische Sammlung der Percy Relics hin. 
,,Auch die Trutzgedichte der deutschen Revolutionszeit zitierte er als 
junger Mann viel, besonders ,Trot2 alledem und alleclem', jetzt lang 
verklungene Akkorde". 

Da er aber klar erkannte, daB sein selbstandiges Studium un- 
bedingt der Vertiefung durch fachmiinnischen Unterricht bedurfte, 
so entschlol3 er sich, in den Jahren 1854-1857 in Berlin Chemie und 
Technologie zu studieren, wo M i t s c h e r 1 i c h , M a g n u s , 
R o s e , D o v e und E r d m a n n seine Lehrer waren. . Seine Ver- 
wnndten maren damals von diesem EntschluB sehr wenig einge- 
nommen, denn die Laufbahn eines Chemikers galt zu jener Zeit bei 
der geringen Bedeutung der damaligen chemischen Industrie in 
Deutschland noch als recht unsicher. I n  der Tat waren ja auch die 
Aussichten fur einen wenig begiiterten Durchschnittschemiker in den 
50er Jahren, wo die deutsche chemische Industrie selbst in vielen 
Rohstoffen, die sie heute in riesigen Mengen herstelk, noch ganz vom 
Ausland abhangig und in vielen heute fiihrenden Gewerben noch fast 
ganzlich unentwickelt war, nichLq weniger als gllnzend 'zu bezeichnen. 
Das tiefe Interesse A d o I p h ' F  r a n k s an der Wissenschaft, das 
er sich bis in dss hochste Alter hinein dauernd und frisch bewahrt hat, 
vermochte jedoch alle diese auBeren und inneren Hindernisse zu 
iiberwinden. Wahrend seiner Studienzeit war er nicht nur als Vor- 
lesungsassistent im Laboratorium der Tierarzneischule bei G o t t - 
1 i e b E r d m,a n n und spiiter als Assistent von 0. B e r g ,  und 
A. B r a u n in ihren Vorlesungen iiber Pharmakologie und Botanik 
tatig, sondern er iibte auch noch den Beruf des Apothekers neben 
seinem Studium aus, um sich den notmendigen Lebensunterhalt zu 
verdienen. Das Staatsexamen a1s Apotheker bestand er bereits im 
Sommer 1857 mit der Note I, wahend er das Doktordiplom erst am 
11.;11. 1863 in Gottingen rnit einer Brbeit iiber die Verluste bei der 
Fabrikation des Rohzuckers er&rb, nachdem er bereits mehrere 
Jahre hindurch eine eigene chemische Fabrik geleitet hatte. Nach dem 
Staatsexamen gab er jedoch den Apothekerberuf endgiiltig auf und 
trat auf,Empfehlung von M i t s c h e r l i c h  und M a g n u s  alu 
Chemiker in die bedeutendst'e damalige Riibenzuckerfabrik der 
Firme B e n n e c k e ,  H e c k e r  8: Co. in H e c k l i n g e n  bei 
S t a B f u r t ein. In dieser Stellung ermarb er sich insbesondere 
Verdienste durch die gemeinsam mit Prof. S c h a c h t in Bonn aus- 
gefiihrten Untersuchungen der Riibennematoden. Ferner fiihrte er 
die damals noch neue Fabrikation und Verwendung von Knochen- 
kohle und Superphosphat ein und erbaute auch , eine Schlempe- 
kohlenfabrik. 

Die folgenschwerste Arbeit aber, die in letzter Linie ebenfalls auf 
F r a n k s Tiitigkeit in der Rubenzuckerindustrie StaBfurts zuriick- 
geht,, fiihrte er erst nach Aufgabe seiner Stellung in dieser Industrie 
Bus. F r a n k gehort bekanntlich zu den Begriindern der deutschen 
Kaliindustrie, die aus dein Kalibergbau nach g r o b n  Schwierigkeiten 
und vielen Jahren fruchtloser Bemiihungen hervorgegangen ist. 
Zu den Miinnern, die damals in jenen Zeiten, wo das deutsche Kapital 
der chemische Industrie noch menig Vertrauen zu schenken bereit 
war, trotz alledem nagemutig daran gegangen sind, eine ganz neue 
Industrie zu schaffen, wird man F r a n  k jedenfalls mit in erster 
Reihe ziihlen mussen. Wir besitzen iiber die EntwicMung der StaB- 
furter Kaliindustrie ein wertvolles Werk in der ,,Geschichte des 
Konigl. Salzwerks in StaBfurt unter Beriicksichtigung der allgemeinen 
Entwicklung der Kaliindustrie". Diese Denkschrift hat anladlich des 
50 jahrigen Bestehens des StaBfurter Salzbergbaues seinerzeit im 
amtlichen Auftrag der Begassessor J. W e s t p f a h 1 verfaBt. Aus 
seiner Darstellung seien hier nur einige Angaben wiederholt, die 
gerade auf die Tiitigkeit A d o 1 p h F r a n k s ein bemnderes Licht 
werfen. Man vermutet,e zwar bereits im Jahre 1857, dai3 in den StaB- 
furter Abraumsalzen ein Produkt vorliege, clas fiir Industrie und Land- 
wirtschaft von groBem Werte sein konne. Die rnit diesen Salzen 
von Landwirten angestellten Versuche hatten aber nur t e i I m e i s e 
zii gunstigen Ergebnissen gefiihrt. Man mollte daher an eine berg- 
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mannische Gewinnung der Abraumsalze voii amtlicher Seite nicht 
recht herangehen, weil man die Befiirchtung hegte, die AufschlieBung 
der leicht loslichen Salze konne Gefahren fiir den Steinsalzbetrieb- 
hervorrufen. Erst die Bemiihungen des damaligen Chefs der Berg- 
verwaltung, K r u g v o n  N i d d a s ,  gelang es, den Handelsniinister. 
zu dem ErlaB vom 13./11. 1858 zu veranlassen, wonach die Abraum- 
salze durch einen Querschlag aufgeschlossen werden sollten. Als. 
man jedoch in diesem Querschlage eine gesattigte Lauge'und Schlag-- 
wetter erschrot, stellte man den Betrieb schlcunigst wieder ein und 
wollte mit Verdiimmungsarbeiten vorgehen, die nur deshalb unter- 
blieben, weil die Zufliisse sich augenscheinlich mieder verminderten. 
Jedenfalls wurden durch diesen Zwischenfall die AufschluBarbeiten 
urn weitere 1 l/e Jahre hinausgeschoben, und erst im Marz 1860 wurden 
die Arbeiten zuc naheren Untersuchung der Kalisalzlagerstatte weiter 
fortgesetzt. Uber den Betrieb einer einfachen Strecke kam man aber  
bis zum Miin 1861 noch nicht hinaus. Zu dieser Zeit war jedoch das. 
Interesse fur die Kalisdze sclron in landwirtschaftlichen Kreisen all-  
mahlich gewachsen. Man schob-die ungiinstigen Ergebnisse rnit dem 
Rohsalzen bei Diingeversuchen vor allem dern groBen Gehalt an: 
Chlorniagnesiuni zu, das ja  als Bestandteil des Carnallits erst ab- 
geschieden werden muBte, menn man die Diingenirkung der reinen 
Kalisalze kennen lernen wollte. Versuche in dieser Hinsicht hattetli 
bereits im Jahre 1860 mehrere Fabriken unternominen. Die Denk- 
schrift erwahnt die Firmen S i g r i s t in Buckau, P. K u 1 m i t z. 
in S a a r a u und K u 'n  h e i m & C 0. in R e r 1 i n .  E i n  b r a u c h - 
b a r e s  E r g e b n i s  h a b ' e n  d i e s e  F a b r i k e n  a b e r ,  w i e  
e s s c h e i n t , n i c h t g e 1 i e f e r t. Begreiflicherweise hatte man! 
sich auch in S t a 13 f u r t selbst mit der Verwertung der Abraum- 
salze beschaftigt. Die folgenden Ausfuhrungen gebe ich wortlicb 
nach den Angaben cler amtlichen Denkschrift wieder, weil sie geeignet 
erscheinen, ein f i i r  allemal die Prioritatsstreitigkeit, die sich an die  
Begriindung der Kaliindustrie gekniipft hat, zur Entscheidung zu 
bringen. 

,,Von Dr. A d  o 1 p h F r a n k , dama,ls Chemiker der Zucker- 
fabrik von Bennecke, Hecker 8: Co. in StaBfurt, nvrden eingehende 
Versuche zur Gewinnung des Chlorkaliums aus den Abraumsalzen vor- 
genommen, die im Jahre 1860 so weit gediehen waren, daB F r a n k 
im August dieses Jahres ein Patent auf Darstellung von Chlorkalium 
aus Carnallit nachsuchen konnte, welches ihm jedoch erst am 21./3- 
1861 erteilt wurde. 

Um fur den Bau einer Fabrik Mittel zu erhalten, wandte er sich 
an K r u g v. N i d d a , welcher seinerseits jedoch vergeblich sick 
bemiihte, Kapitalisten fur die Sache zu interessieren. Auch von der 
.Anhalt-Bernburgischen Regierung wurde F r a n k auf sein Gesuch, 
die alte H a a s  e sche Saline Leopoldshall zwecks Unterbringung von, 
Fabrikationsvorrichtungeii zu pachten, abschliigig beschieden. End- 
lich fend er in dem Hamburger Hause P h i 1 i p & S p e y e r Kapi- 
talisten fur sein Unternehmen, ging sofort an die Erbauung einer 
Fabrik bei StaOfurt, welche im Oktober 1861 in Betrieb kam nnd im 
Novcmber 1861 Chlorkalium fertigstellte. Das ihm patentierte Ver- 
fahren bestand darin, den Carnallit zur Zerstorung des Chlormagne- 
siums zu calcinieren, und aus dein Cnlcinicrungsprodukt das Chlor- 
kalium auszuziehen. 

Nach diesem freilich sehr unvollkominenen Verfahren hat F r a n k 
jedoch nie im GroBen gearbeitet, sondern gleich ein dem spater 
iiblichen ahnliches Verfahren niit der Modifikation angewendet, 
daB er die rohen gernahlenen Salie behufs Ent,fernung dee Chlorinag- 
nesiums und eines Teils des Kochsalzes 'vor dern I iken mit kaltem 
W w e r  deckte. Auch diese Methode war noch unvollkommen und 
lieB dies in dein hohen Magnesiumgehalt des Chlorkaliuins erkennen. 

Wiihrend S i g r i s t  in B u c k a u ,  K u l m i t z  & C o . ,  L i c -  
b e r ,  K u n h e i m  & Co. in B e r l i n  und F i k e n s c h e r  in 
Z w i c k a u die Versuche zur Chlorkaliumgewinnung wieder aufgaben, 
gelang es dem Baumeister F o 1 s c h e  , welcher nach F r a n k s An- 
gaben von diesem zu Versuchen angeregt wurde, mit dem Apotheker 
L o f a B zusammen zuerst hochgrdges Chlorkalium nach einem 
am 30./4. 1862 patentierten Verfahren darzust'ellen, daB in einer Ver- 
suchsfabrik in Sudenbug bei Rlagdeburg im Sommer 1862 zur Aus- 
fiihrung gelangt war. Die Fabrikation wurde darauf in der Anlage 
von W. S i e b e l  & S o h n e i n F o r d e r s t a d t  bei S t a B f u r t  
fortgesetzt, wohin F o 1 s c h e vom Juli bis Dezember 1861 1100 dz 
Carnallit bezogen hat. Nach F ii 1 s .c h e s Angaben sind dort schon 
ini September 1861 50 dz Chlorkalium von 80% KCl-Gehalt herge- 
stellt worden. 

Inzwischen hatte die Firms V o r s  t e r  & C r i i n e  b e r g ,  
welche in K a 1 k bei Coln eine Salpeter- und Pottaschefabrik betrieb, 
im August 1861 1124 Zentner Carnallit. zu Versuchen bezogen. Sie 
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ging im Herbst 1861 sogleich rnit dem Bau einer groBer angelegten 
Pabrik in der ,,Siilze" bei AltstaBfurt, dicht. an der Bode gelegen, 
vor, welche unter P. M 1 c h e I 6 um die Jahreswende 1861-1862 
in Betrieb kam und damals schon im groBen und ganzen nach dem 
Verfahren arbeitete, welches heute noch allgemein angemendet wird. 

Unabhangig von V o r s t e r  85 G r i i n e b e r g  und F i j l s c h e  
hat,ten auch L e i s 1 e r 85 T o w n s e n d in G 1 a s g o w das jetzt 
gebrauchliche Verfahren zur Chlorkaliunigeninnung gefunden. Sie 
erbauten im Jahre 1862 eine Fabrik in StaBfurt, die an dem Uber- 
gange der Magdeburger Eisenbahn iiber die Bode erbaut ist und noch 
heute den Namen englische Fabrik fiihrt. 
- Kann b e i  r e i n  L u B e r l i c h e r  V e r g l e i c h u n g  der 
Daten, wo auf dieser oder jener Seite der Fabrikbetrieb aufgenommen 
worden, die Frage, wem die verdienstvolle Prioritat gebiihre, zmeifel- 
haft erscheinen, so mag das Urteil eines hervorragenden preuoischen 
Staatsbeamten, melcher zu der in Rede stehenden Zeit (1859-1860) 
bei der StaBfurter Salzwerkverwaltung tiitig war und den Verhalt- 
nissen unmittelbar nahe stand, hier angefiihrt werden; derselbe 
schlieBt eine lingere Ausfiihrung iiber die R a g e  mit den Worten: 

,,Dem Dr. F r a n k gebiihrt daher unbestreitbar das Verdienst, 
das Steinchen zu der demnachstigen schnellen Entwicklung der 
StaBfurter Kaliindustrie ins Rollen gebracht zu haben". 

DaB F r a n  k iibrigens auch a d  dem Gebiet der Kaliindustrie 
weit entfernt davon war, die Verdienste der ubrigen Begriinder der 
deutschen Kaliindustrie irgend wie gering zu schatzen, geht auch aus 
seiiien Ausfiihrurgen iiber ,,die StaBfurter Kaliindustrie und Kali- 
diingeniittel'' hervor, die in dem ,,a m t 1 i c h e  n B e r i c h t u b e r 
d i e  W i e n e r  W e l t a u s s t e l l u n g  i m  J a h r e  1873" er- 
schienen sind. Es heidt dort namlich auf Seite 5 wortlich: ,,Wahrend 
die yon F r a n  k angelegte erste Fabrik wegen Beschriinktheit der 
ihm zur Disposition stehenden Mittel nur mit freiem Feuer fur die 
Losungen usw. angelegt war, enthielt die von Dr. G r ii n e b e r g 
projektierte Anlage der Pirma V o r s t, e r Ji G r ii n e b e r g von 
Anfang an Dampfbetiieb, TV i e d e n n  u b e  r h a u p  t Dr. G r ii n e - 
b e r g  d u r c h  v i e l f a c h e  V e r b e s s e r u n g e n  d i e  F a b r i -  
k a. t i o n w e  s e n t 1 i c h g e f 6 r d e r t h a t " .  

Bezeichnend fur die wirtschxf t,lich beschrankten Verhaltnisse 
Deutschlands zu jener Zeit ist iibrigens die Tat,sache, dal3 es F r a n k , 
wie bereits erwahnt, seinerzeit erst nach vielen vergeblichen Ver- 
suchen gelang, von zwei weitsichtigen Hamburger Kaufleuten das 
zur ersten Fabrikeinrichtung erforderliche Kapital von 8000 Talern 
als Darlehen zu erhalten. Allerdings ist zu beachten, daB die Kapi- 
t'alist.en damals durch die bet,riibenden Erfahrungen in der Wirt- 
schaftskrise des Jahres 1857 gegen alle industriellen Unternehrnungen 
und namentlich gegen Bergbauunternehmungen niiBtrauisch ge- 
wcrden wren.  Die Bedingungen, zu denen P r a n k schlieBlich doch 
jeiies heute geradezu lbherlich anmutende Kapital erhielt, waren aus 
dieseni Grunde auch recht driickende. Als Fnbrikant trat F r a n k 
natiirlich weiterhin energisch in Wort und Schrift fur die umfang- 
reiche Verwendung der Iialisalze in der Landwirtschaft ein, und in 
den folgenden Jahren arbeitete er energisch weiter an der Veredeluiig 
der Rohsalze zwecks Einfuhrung der verschiedenen Verbindungen in 
die Industrie. Er  dehnte auch bald seinen Absatz uber die deutschen 
Grenzen aus und exportierte zuerst in groBerem Umfange Kalisalze 
nach den Vereinigten Staaten von Nordamerika. Vor allem zeigte 
er aber auch in wissenschaftlicli einwandfreier Weise, daB die friiher 
allgemein geliegte Ansicht von der Schadlichkeit des Chlors fur die 
Pflanze irrtiimlich sei. Besonders wichtig gemorden ist seine in den 
,,Landwirtschaftlichen Versuchsstationen" (Band 8: Seite 45 [1866]) 
zuerst erschienene Arbeit iiber die Bedeutung des Kochsalzes fur die 
Zufiihrung mineralischer Niihrst,offe zu den Wurzeln der Pflanze und 
fur die Diingung des Untergrundes. Diese Arbeit ist ubrigens spater 
auch in der Zeitschrift fur angewandte Chemie, Jahrgang 1902, Heft12 
nieder abgedruckt worden. 

F r a n  k war auch stet,s ein eifriger Anhiinger L i e b i g  s und 
seiner Lehren uber den Ersatz der Mineralstoffe durch kiinstliche 
Diingung. Aus eineni interessanten Briefe L i e b i g s an F r a n k 
sei hier nur eine Stelle angefiihrt, in der sich L i e b i g besonders 
uber die Bedeutung des Kalis fi ir  dieRiibeiizuckerindustrie ausspricht : 
,,Die Rubenzuckerindustrie hat wesentlich dazu mitgewirkt, die Be- 
deutung des Kalis in das rechte Licht, zu stellen, und menn da.9 Chlor- 
kaliuni Zuni Ersatz des entzogenen, wie kaum anders zu erwartcn 
steht, sich eignet, so koniien die Riibenbauer ohne Sorge ihre 
Schlempe auf kohlensaures Kali verarbeiten, eine Sache, die ich fiir 
die Industrie sehr wichtig hat'te. D a s  K a l  i s a l  z l  a g e r  i n  
S t a B f u r t  i s t  j e d e f i f a l l s  e i n  g r o l 3 r s  G l i i c k  f u r  u n -  
8 e r e L, a n d w i r t e u n d R ii b e n b a u e r i n s b e s o n d c r e." 

Die Kaliindustrie bereicherte F r a ii k ferner noch im Jahre 1865 
d u r c h d i e E i n f i i h r u a g  d e r  B r o m g e a i n n u n g i m  Grohn 
aus den Mutterlaugen der Chlorkaliumfabrikation. Die StaDfurkr 
Bromherstellung, die etwa 1 Jahr splter auch von Vorster &, Griine- 
berg unternommen wurde, hat den Preis des Broms, der 1865 noch 
40-50 M pro Kilogramm betlagen hatte, bald auf 8-10 R l  und 
darunter heruntergedriickt, und bald sah sich auch die alte fran- 
zosische Bromindustrie, welche Chlorkalium und Broin aus den 
Mutterlaugen der Rleersalinen gewonnen hatte, dazu genotigt, diesen 
Betrieb einzustellen. Ein besonderer Vorzug des StaBfurter Brom-s 
war auch seine vollige Jodfreiheit, wodurch das franziisische Brom 
noch schneller und leichter verdragt  werden konnte. 4 s  die Broom- 
produktion spater in den 80er Jahren dem Bedarfe weit vorausging, 
und es an Absatzgelegenheiten f i i r  den UberschuB der Produktion 
fehlte, versuchte F r a n k ,  das B r o m  a19 D e s i n f e k t i o n s -  
m i t t e 1 an Stelle von C h 1 o r einaufiihren, nobei er das fliissige 
Brom in die handliche feste Form der K i e s e 1 g u r p a t r o n e n 
brachte, sog. Bromum solidificatum, das sich jedoch dauernd nicht 
hat einfiihren kijnnen. IN AnschluB an diese Beschaftigung niit dem 
IZieselgur hat F r a n k dann auch ,weiter w-erbvolle Beobachtungen 
iiber die Verwendung der Kieselsaure als Filtermaterial bei der Her- 
stellung von reinem Wasser gemacht. Noch jetzt finden die auf 
F r a n k zuriickgehendeii ,,Berkefeldfilter" insbesondere bei der 
Heeresverwaltung in Gegenden Verwendung, wo das Trinkwasser 
aus hygienischen Griinden unbedingt einer sorgfaltigen Reiiligung 
bedarf. Die guten sanitllren Verhaltnisse im deutschen Heere sind 
in der Tat wohl nicht zuletzt auf die Verwendung derartiger Filter- 
massen zuriickzufuhren. 

In den Jahren 1867 und 1868 bemuhte sich F r a n  k ferner 
gemeinschaft,lich init P e t e r s in Osnabriick, die Kalisalze bei der 
Moordiingung einzufiihren, und auch diese Bestrebungen hatten einen 
vollen Erfolg. Auf F r a n k uncl  P e t e r s geht auch die nach den1 
Prinzip von S c h u 1 t z e - Delitzsch konstituierte erste Genossen- 
schaft zur Abstellung des Moorbrennens im Kolonatkirchspicl zii 
N e u a r e n b e r g (1868) zuriick, und aus diesen von P r a n k stets 
niit besondercr Hingebung geforderten Bestrebungen ist spater auch 
die Moorversuchsstation in Bremen und der durch seine iiberaus 
niitzliche Tatigkeit wertvolle Verein zur Forderung der Moorkultur 
ini Deutschen Reiche erwachsen. Das Moorproblem hat, F r a n k , 
der ja aus einer moorreichen Gegend starnmte, Zeit seines Lebens 
lebhaft beschaftigt, und gerade diese Bestrebungen lagen ihm, \vie 
alle Fragen, die sich auf dem Gebiet der wechselseitigen Beziehungen 
zwischen Landwirtschaft und Industrie bewcgten, ganz besonders 
am Herzen. 

Im Jahre 1876 verlieB F r a n k init seiner Familie, nachdem er 
langerc Zeit als Generaldirektor der vereinighen Kalifabriken in 
StaBfurt und Leopoldshall erfolgreicli gemirkt ha tk ,  dauernd StaB- 
furt und siedelte nach Charlottenburg iiber. Hier ubernahm er zu- 
erst die technische und nissenschaftliche Leitung einer Glashiitte, 
nrelche sich init der Herstellung von Flaschen beschaftigte. Such 
hier war er unablbsig bemiiht, Technik und Wissenschaft neben- 
einander zu fordem. Arbeiten iiber die Verwertung verschiedener 
Rlineralien fur die Flaschenglasfabrikation, iiber die Lichtwirkung 
gefarbter Glaser auf Flmchenbiere, uber die Pasteurisierung von 
Flaschenbieren und uber Emaille- wid Glaspast,en verdanken ihre 
Entstehung dieser Zeit. Die technisch besonders wicht.ige Brbeit uber 
die Emaille- und Glmpasten fiihrt,e F r a n k mit seineni Assistenten 
M a x M u 1 1 e r aus, der spater Professor in Braunschweig wurde. 
Diese Arbeiten sind in den Mitteilungen des ,,V e r e i n s z u r B e - 
f o r d e r u n g  d e s  G e w e r b e f l e i B e s  i n  P r e u B e n "  er- 
schienen, in dem F r a n k iiberhaupt eine besonders eifrige Tat,igkeit 
entfaltet hat, die durch seine Ernennung zum Ehrenniit.glied anch 
voll gewiirdigt murde. Auf seine Anregung geht auch die Arbeit 
von S c h w a r  z in Graz iiber .die Herstellung von Glaspasten fur 
venezianische Mosaiken zuriick, die spiiter zu der Begrundung der 
deutschen, sehr leistungsfahigen Mosaikindustrie gefiihit hat. Vor 
allem ist es auch S c h w a r z gelungen, die als fondi d'oro bezeichne- 
ten Mosaikglaser auf Grund der F r a n k schen Anweisung herzu- 
stellen. 

Im Jahre 1883 und spaterhin beschiiftigte sich F r a n k auch 
eingehend niit der E i n f u h r u n g  d e r  T h o m a s s c h l a c k e  
in die Landwirtschaft, deren Bedeutung er mit sicherem Blick schon 
friihzeit'ig erkannt hatte. Gemeinschaftlich niit H o f r a t  L u d m i 6 
in W i e n arbeitete er ferner im Beginn der 80er Jahre ein Verfahren 
zur G e w i n n u n S v o n B r u n n e n B a 1 z e 11 aus, das zuerst 
in Karlsbad und spater a.uch in M a r i e n b a d zur Einfuhrung ge- 
langt ist. Seit dieser Zeit datiert erst eigentlich die Geninnung des 
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natiirlichen Karlsbader Salces im GroBen, das der Gemeinde Karlsbad 
g r o b  Einnahmen gebracht hat. 

Im Jahre 1885 legte F r a n k seine Stellung in der Glasindustrie 
nieder und betiitigte sich seitdem nur noch als konsultierender Chemi- 
ker und Zivilingenieur. In dieser Zeit kam besonders die Industrie 
der S u 1 f i t c e 1 1 u 1 o s e auf, deren chemischer Teil damals jedoch 
noch sehr mangelhaft erforscht war. In einer langen Reihe von sorg- 
fiiltigen Untersuchungen stellte nun F r a n k , der zahlreiche Sulfit- 
cellulosefabriken in Deutschland, Osterreich, Schweden, Norwegen, 
RuBland und in den Vereinigten Staaten eingerichtet hat, die Wir- 
kung, die richtige Zusammensetzung und die Prufung der Laugen, 
sowie den Verlauf des Kochprozesses selbst fest, so daB er auch viel- 
fach als Sachverstandiger bei Konzessions- und Abwkserfragen von 
Behorden und Privaten zugezogen wurde. 

Von allgemeiner Bedeutung ist besonders sein Eintreten fur die 
B e g r u n d u n g  d e r  C e d l u l o s e i n d u s t r i e  i n  O s t -  
p r e  u 13 e n gewesen, wozu er durch ein dem preuoischen Minister fiir 
Handel und Gewerbe eingereichtes ,,P r o m e m o r i a" die Anregung 
gab, . dm sich durch hervorragenden wirtschaftlichen Scharfblick 
ganz besonders auszeichnet. Im Auftrage des Ministeriums fiihrte 
er im Jahre 1891 eine Studienreise in Ostpreuhn aus, u m  besonders 
geeignete PlSitze fiir Cellulosefabriken und Holzschleifereien auszu- 
auchen und die Wasserkriifte sowvie die Verkehrsverhaltnisse des 
Landes naher kennen zu lernen. 1S93 baute dann auf seine Anregung 
ein Konsortium die K o n i g s b e r g e r  Z e l l s t o f f a b r i k  und 
eine H o 1 z s c h 1 e i f e r e i in e h 1 a u. Heute ist die Cellulose- 
industrie eines der wichtigsten Gewerbezweige des deutschen Ostens 
geworden, und durch sie ist vor allem erst die volle Verwertung der 
Fichtenholmr PreuBens im Inland in Verbindung einer erheblichen 
Steigerung der Forstprodukte moglich geworden. 

Von der auBerordentlichen Vielseitigkeit der gediegenen Kennt- 
nisse B r a n k s auch auf anderen Gebieten der chemischen Technik 
zeugt auch die Tatsache, daB er mehrere Jahre hindurch Konsulent 
der Nobel-Dynamit-Akt.-Gce. gemesen iet, und daB er auch der 
Industrie des C a l c i u m c a r b i d s  und des A c e t y l e n s  
von Anfang an ein besonderes Interesse gewidmet hat. Ah Mit- 
begriinder und langjahriger Vorsitcender des deutschen Acetylen- 
vereins hat er insbesondere fur die Entwicklung der deutschen 
Acetylenindustrie sehr viel getan. Unter seiner Leitung sind auch 
die meisten Verordnungen iiber Acetylen und C a r  b i  d durch- 
gearbeitet worden, und steta war er bei diesen Beratungen bemuht, 
der Industrie auch eine moglichst groBe Freiheit der Entwicklung zu 
verschaffen. Noch im Dezember 1915 leitete er die Verhandlungen 
einer Vorstandsbitznng im deutschen Acetylenverein, dessen Tatig- 
keit er bis in die letzten Tage seines Lebens ein reges Interesse ge- 
widmet hat. 

Die Beschiiftigung mit deni C a 1 c i u m c a r b i d fchrte ihn iber  
auch noch weiterhin zu jenen Arbeiten, die seinen Namen noch in 
den letzten Jahrzehnten und vor allem jetzt wieder im Weltkriege 
allgemein bekannt gemacht haben. Es liandelt sich um'die ja  hiiufig 
geschilderten Bestrebungen zur Gewinnung von Stickstoffverbindun- 
gen aus dem Stickstoff der Luft auf dem Umwege iiber die Additions- 
verbindungen von St.ickstoff an Carbide. Auch an die Entwicklung 
dieser Arbeiten hat sich eine Reihe von Prioritatsstreit,igkeiten 
geknupft, auf die hier einzugehen nicht beabsicht,igt ist, um so weni- 
ger, als ja auch von berufener und beteiligter Seite eino dokumenta- 
rische Schilderung der Geschichte des Kalkstickstoffes in Aussicht 
gestellt worden ist. An der Geschichte des Kalkstickst,offes 1aBt sich 
geradezu wie an einem Schulbeispiel erkennen, wie vielseitige Ar- 
beiten wissenschaftlicher, technischer und wirtschaftlicher Nat,ur 
stets ootwendig sind, um eine Erfindung aus dem Laboratorium in 
die GroBtechnik iibenufiihren. F r a n k hat such hier in seinen zahl- 
reichen Veroffentlichungen und Vortragen nicmals verabsaumt, 
seiner zahlreichen Rlitarbeiter aus Wissenschaft und Technik stets 
dankbar zu gedenken. Die folgenden Ausfiihrungen aus einem am 
10./1. 1905 im Klub der Landwirte gehaltenen Vortrag werden dies 
besser als eigene Ausfuhrungen verdeutlichen; F r a n k schildert 
in  diesem Vortrag die industrielle Massenherstellung cles Calcium- 
carbids durch M o i s s a n und W i 1 s o n und hebt hervor, wie er 
gleich nach dem Bekanntwerden des Calciumcarbides seine eigenen 
Studien aufnahm, um andere Verwendungezwecke als zur Herstel- 
lung von Acetylen aufzufinden. ,,Es war mir bekannt, da.B M a r - 
g u e r i t t e und S o u r d e v a 1 sowie der deutsche Chemiker 
M o n d bereits friiher Versuche gemacht hatten, durch uberleitung 
von Stickstoff iiber ein Gcmisch von Alkalien oder alkalischen Erden 
und Kohle bei sehr hoher Temperatur eine Bindung vom Stickstoff, 
und damit die Bildung von Cyaniden, von Ammoniak und von Ami- 

den zw erzielen, diesen Plan aber wvegen uniiberwindlicher technischer 
Schwierigkeiten aufgeben muBten. Da ich die Idee, welche diesen 
Versuchen zugrunde lag, fur richtig hielt, so ging ich mit meinem 
derzeitigen Assistenten, Herrn Dr. C a r 0 ,  daran, sie unter Anu-cn- 
dung der neugefundenen Carbide wieder aufzunehmen, und erzielte 
dabei (im Laboratorium) einen so giinstigen Erfolg, daB wir bereits 
ini Jahre 1895 ein Patent fur die Bindung von Luftstickstoff durch 
Carbide anmelden konnten. Aber so rasch und leicht dieser erst6 
Erfolg gewonnen war, so miihsam gestaltete sich der weitere Ausbau 
der Sache. B e h u f s  d e r  e r f o r d e r l i c h e n  D u r c h -  
f u h r u n g  d e r  A r b e i t  i m  g r o B e n  t e c h n i s c h e n  
M a B s t a b e  t r a t  i c h  m i t  d e r  F i r m a  S i e m e n s  
k H a l s k e  i n  V e r b i n d u n g ,  w e l c h e  a u c h  b e -  
r e i t s  s e i t  1 8 ; n g e r e r  Z e i t  d e m  P r o b l e m  d e r  e l c k -  
t r i s c h e n S t i c k s t o f f g e w i n n u n g i h r e A u f m e r k - 
s a m k e i t  z u g e w a n d t  h a t t e  u n d  u n s e r e  S a c h e  
d u r c h  i h r e  m i s s e n s c h a f t l i c h e n  M i t a r b e i t e r ,  
u n t e r  d e n e n  i c h  n a n i e n t l i c h  d e n  C h e f c h e n i i k e r ,  
H e r r n  D r .  E r l w e i n  n e n n e ,  b e s t e n s  f o r d e r t e .  Mit 
Beteiligung eines hiesigen ersten E'inanzinstitutes wurde fur diesen 
Zweck unter der Firma Cyanid-Ges. m. b. H. eine besondere Gesell- 
schaft gegriindet, auf die auch alle bis dahin genommenen wie die 
spateren Patente iibergingen." 

DaB die Entwicklung der Kalkstickstoffindustrie sich anfiinglich 
nicht ohne groBere Schwierigkeiten vollzogen hat, ist bekannt. Vor 
dem Kriege beurteilte man vielfach jedenfalls die Aussichten dieser 
Industrie auch in sachverstiindigen landwirbschaftlichen und indu- 
striellen Kreisen keineswegs uberall besonders giinstig. Durch den 
Krieg aber ist insbesondere in Deutachland diese Industrie niachtig 
gefordert worden, da sie bei der Abschneidung der chilenischen Sal- 
peterzufuhr neben den ubrigen Verfahren zur Geninnung von Stick- 
stoffverbindungen wesentlich als Quelle fur gebundenen Stickstoff 
mit in Betrwht gekomnien ist. Die Industrie liefert j a  in dem Kalk- 
stickstoff selbst nicht nur ein an sich verwendbares Diingemittel, 
sondern sie gestattet auch die Gewinnung auBerordentlich gro5er Men- 
gen von Ammoniak und von Salpetersaure, die ihrerseits aus den1 
Ammoniak durch kata.lytische Oxydation hergestellt wird. Auch nuf 
diosem Gebiet hat sich A. F r a n  k gerneinschaftlich mit seinem 
langjahrigen Mitarbeiter N. C a r o  wit einer Reihe von Jahren bc- 
schaftigt. Prof. C a r  o hat bekanntlich seit dem Jahre 1895 nicht nur 
gemeinschaftlich mit A. F r a n  k gearbeitet, sondern sich auch spater 
selbsthdig mit Erfolg betat,igt. Ebenso hat  auch der Sohn F r a n k s ,  
der Chemiker A 1 b e  r t R. P r a n k ,  teils als ausfiihrender Techniker, 
t d s  als selhstandiger Berater dauernd an diesen Arbeiten teilge- 
nommen. Noch in den letzten Wochen vor seinem Dahinscheiden 
hat A d o l p h  F r a n k  in einem an seinen Freuud Professor H. 
P r e  c h t ,  Hannover, gerichteten Brief vom 19./5. auf die zuletzt 
genannten Arbeiten ausdriicklich Bezug genommen. Mit der freund- 
lichen Erlaubnis von Herrn Professor P r e c h t sei dieser Brief im 
folgenden im Original wiedergegeben. 

,,Charlottenburg, den 19./5. 1916. 
Lieber College Precht, 

herzlichen Dank f i i r  Ihre freundliche Anfrage und das Interesse, 
welches Sie an meinem Befinden nehmen, und auch cler guten Ordnung 
halber zugleich die Mitte.ilung, daB es niir dank der Kunst rueiner 
Brzte jetzt wieder besser zu geheu beginnt. 

Meine Krankheit,, eine schwere Neuritis, sah anfangs sehr bedenk- 
lich aus und war mit heftigen Schmerzen im linken Arm verbunden, 
so daB ich viel aushalten mnBte. Geduld und gute Pflege, an der es 
mir nicht mangelt, werden das ihrige dazu tun, mir zur Besserung 
zu verhelfen. Was mir aber vor allem fehlt, ist mein altes Heilmittel, 
die Sonne, auf die ich mit Schmerzen warte. Ich hatte in diesem 
Winter den Bogen etwas iiberspannt, und haben die Nerven daraufhin 
gestreikt. 

Sie werden wohl von den Erfolgen, welche wjr mit der Salpeter- 
slure und den Stickstoffsachen erzielten, erfnhren- haben, und war 
das in der schlimmen Zeit, meiner Krankheit meine gr6Bte Sorge und 
meine beste Medizin. Die Sache kain so eriviinscht,, wie nur moglich, 
und bedeutet in der Tat  einen groBen Fortschritt in der chemischcn 
Technik, der Epoche machen wird. 

Wenn Sic nach Berlin konimen, nird mir Ihr Eesuch immer mill- 
konimen sein; wollen Sie so gut sein, sich vorher telephonisch bei 
mir anmelden, ich wiirde Ihnen dann gern eine geeignete Stunde be- 
zeichnen. Ich bin durch die Krankheit sehr nervos geworden und 
mu13 deshalb Ihre freundliche Nachsicht in Bnspruch nehnxn. 
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3% wird mir recht sauer, auf die gewohnte und lieb gemordene 
Arbeit zu verzichten, ich hoffe aber, daD Gott bald wieder helfen 
aird wie bisher. 

Auf Wiedersehen und mit bestem GruBe 
stets der Ihrige 

gez. Frank." 

Weniger gliicklich sind bisher jedenfalls die Versuche zur indu- 
:striellen Aisnutzung des Torfes verlaufen, die A. F r a n k manche 
Erfolge, aber auch mancherlei herbe Enttiiuschungen gebracht haben. 
Schon im Jahre 1897 hatte er in den Verhandlungen der Zentral- 
moorkommission darauf hingewiesen, daB Deutschlands Moore eine 
hedeutsame Quelle elektrischer Energie darstellten; er wies in Ver- 
bindung mit der Kolonisation der abgetorften Gebiete auf die Mog- 
Oichkeit der Errichtung von ruit Torf betriebenen Elektrizitatszen- 
tralen hin, um dadurch auch die elektrochemische Industrie in die 
Moorgegenden zu ziehen. Spiiter wandte er sich mehr dem, Gedanken 
.zu, den Torf zu vergasen und in den technisch sehr vervollkomm- 
.neten GroBgasmachinen zu verwerten. Gemeinsam mit N. C a r o 
.iibartrug er auch den M o n d schen AmmoniakprozeD von der Stein- 
kohle auf den Torf. I n  der Versuchsfabrik auf der Zeche Mont Cenis 
i n  Sodingen bei Hernezwurde die Anmendbarkeit dieser Verfahren 
ausprobiert. Die gelungene Ubertragung dieser Versuche auf den 
GroSbetrieb im Schwegermoor bei Osnabruck wurde jedoch vor- 
liiufig nach vie1 versprechenden Anfangen aus rein wirtschaftlichen 
Ursachen eingestellt. Dieser hlihrfolg ging damals F r a n k auDer- 
ordentlich stark zu Herzzn, und es ist sehr zu bedauern, daB er die 
beabsicht,igte Wiederaufnahme dieser Arbeit,en, die sichergestellt er- 
scheint, nicht mehr hat erleben diirfen. 

Einen groDen technischen und wirtschaftlichen Erfolg erzielte er 
dagegen gerneinschaftlich mit Professor v o n L i n d e in Miinchen, 
N. C a r o und A. R. F r a n k durch sein Verfahren zur Geivinnung 
von Waserstoff aus Wassergas, das sich sowohl in der Luftschiffahrt 
wie in der neuen Fetthartungsindustrie eine groDe Verbreitung ver- 
schafft hat. 

Schon vie1 friiher hatte F r a n  k jedoch seine Aufmerksamkeit 
.einem anderen Gase gewidmet, namlich dern Leuchtgase, denn seit 
dern Jahre 1878 war er bei der technischen Leitung der Gasanstalten 
i n  Charlottenburg ehrenamtlich tiitig, und er hat die Entwicklung 
der  Leuchtgaegewinnqu in Charlottenbug, das ja in bezug auf den 
Gaskonsum und die Erniedrigung der Selbstkosten mit an erster 
Stelle steht,, mit Rat wad Tat  weitgehend beeinfluDt. Noch in der 
.allerletzten Zeit griff er rnit jugendlicher Lebhaftigkeit den Gedanken 
auf, der durch die neuesten Erfolge der Elektrizitatsindustrie be- 
drohten Gasindustrie &re dauernde Lebensfahigkeit durch die Ver- 
wendung von Sauerstoff fiir die Starklicht,beleuchtung zu erhalten. 

Durch den Ausbruch des Krieges selbst wwde F r a n k aufs 
itiefste ergrif.f0n. Von Anfang an stellte auch er sich in die Reihe der 
deutschen Techniker, die mit allen ihren Kraften bemiiht waren, den 
auhrordentlichen Schwierigkeiten der Lage entsprechend ihre Kennt- 
.¶isse und ihren Rat  zum allgemeinen Besten zur Verfuyng zu stellen. 
Auf seine Tiitigkeit auf dem Gebiet der Stickstoffrage ist bereits oben 
hingewiesen worden. Die Stickstoffrage sdbut hangt ja nicht nur mit 
der Kriegsfiihrung, sondern auch mit dern ganzen Ernahrungsproblem 
und der Landwirtschaft aufs engste zusammen'). Zur Ausnutzung 
.der beim Betrieb der Retorhnofen und Kessel in groBen Mengen ver- 
loren gehenden Wiirme hat F r a n k in der Kriegszeit ferner selbst 
gemeinschaftlich mit der Firnia Borsig in Tegel ein Verfahren aus- 
,gearbeitet, wodurch diese bishcr ungenutzte Warnir bei der Bereitung 
eines dauerhaften und wertvollen Trockenfutters m s  den Haus- und 
Kiichenabfiillen benutzt werden kann. Bus seinen personlichen Auf- 
zeichnungen geht hervor, welche Hoffnungen er noch selbst an die 
Entwicklung dieser neuen Technik der Abhitzevermertung gekniipft 
hat. Sie sollte sich nicht nur auf die stidtischen Abfiille beschranken, 
sondern auch beim Trocknen anderer Iandwirt,schaftIicher Produkte 
wie Gemiise aller Art, Kartoffeln, Ruben usw. Verwendung finden, 
d a  in der Tat enorme Mengen von teurem Brennmaterial nach diesem 
Verfahren erspart werden konnen. Wenige Tage nach seinem Tode 
m r d e  ubrigens durch eine Bundesratsverordnung der Wert' seiner 
Anregung auch von offizieller Stelle anerkannt'. 

Endlich sei noch erwahnt, daD F r a n k sich auch rnit dem Pro- 
Idem der S .c 'hw e f e 1 s a u r e g  e N i n n u n g im Kriege beschlf- 

1) D:e Weitsichtigkeit F r a n k s auf 'dem Gehiete der Ernlih- 
riingsfragen geht auch aus seinem Aufsatz ,,K e i n e Z u c k e r - 
.a u s f  u hr"  im B. T. vom 9. September 1914 hervor, der zu dem 
qateren Verbot der Zuckeraushhr wesentlich beigetragen hat,. 
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tigt hat und im Verein der Zellstoff- und Papierchemiker in der Haupt- 
versammlung am 27./11. 1915 die Frage erortert hat, welche Mittel 
Bich in der Sulfitcelluloseindustrie zum Ersatz von teuer gewordenem 
Schwefel und Schwefelkies bietet. E r  wies dabei vor allem auch anf 
frijhere eigene Vorschliige hin, die ailerdings nicht zur dauernden Aus- 
fiihrung gelangt sind. 

Im Januar 1916 erkrankte F r a n  k plotzlich, und zwar befiel 
ihn tragischer Weise auf dem Stiftungsfest des Vereins zur Beforde- 
r q u  des GewerbefleiSes ein Schwindelanfall, der sich aber spiiterhin 
doch a h  ein Schlaganfall erwies. Nachdem seine Freunde in den ersten 
Monaten des Jahres 1916 immer noch gehofft hatten, er werde sich 
auch von dieser Krankheit wieder ganz erholen, wurden die Aus- 
sichten im Laufe des Mai jedoch immer geringer, und am 30./5. ist 
A d  o I p h F r a n  k der Welt auf immer entrissen worden. 
Was er fur die Wissenschaft und die Technik in seinem arbeits- 

reichen Leben geleistet hat, habe ich in den vorhergehenden Aus- 
fiihrungen kurz zu schildern versucht. Von seiner Personlichkeit 
eingehend zu reden, sei einer spiiteren Gelegenheit vorbehalten. Hie, 
sei nur darauf aufmerksam gemacht, daB WohlwolIen nnd Treue 
zu seinen hervorstechendsten Charaktereigenschaften gehort haben. 
Die Treue, die A d o 1 p h F r a n k seiner Familie, seinen Freunden 
und seinen Mitarbeitern stets bewahrt hat, hat er auch seiner uber- 
zeugung und seinem Vaterlande gehalten. Als charakterfester Mann, 
der imnier treu und unverzagt zu seinem Werke gestanden hat, f i i r  den 
aber auch die Begriffe der ,,Menschheit" und der ,,Menschlichkeit" 
keine bloBen Schemen ohne Inhalt bedeuteten, hat er vor allem nie- 
mals ein Schwanken gekannt, wenn es sich um die Sache Deutschlands 
gehandelt hat. Er hat es 1893 abgelehnt, einem glanzenden Rufe nach 
Amerika zu folgen, um dort fur das amerikanieche Ackerbaumini- 
sterium im Dienste einer neu zu schaffenden amerikanischen Kali- 
industrie tiitig zu sein. Dabei ist aber auch besonders zu beachten, 
daB F r a n k niernals in beamteter Stellung tiitiggewesen ist, und daB 
die Anerkennung, die sein Streben gefunden, ihm erst in hoherem 
Alter, dann allerdings in uberreicher Fiille, zuteil geworden ist. Unter 
den zahlreichen Auszeichnungen, die er von staatlichen Behorden 
und von Vereinen erhalten hat, hat er die Liebig-Denkmiinze des 
Vereins Deutscher Chemiker stets besonders hoch geschiitzt und an 
den Hauptpersammlungen des Vereins, zuletzt noch in Freiburg 
(1912), hat er stets regen Anteil genommen. F r a n k war aber auch 
nicht der Mann, den1 der Erfolg und die a u k r e  Anerkennung, die er  
mit Recht keineswegs verschmiiht hat, etwa a 1 1 e s bedeutet hiitte. 
In  seinem ganzen Leben kann man vielmehr jene ideale Richtung 
verfolgen, die rein sachlich auf die Erreichung g r o h r  Ziele hin ge- 
richtet gemesen ist, und die in der Arbeit selbst h e n  besten Lohn 
erblickt hat. Wenn Deutschland auch in Zukunft viele solche cha- 
rakterfeste und tuchtige Personlichkeiten hervozubringen verniag, 
und wenn in dem neuen Deutschland, das unsere Besten erhoffen, 
ihrem Wirken eine ausreichende Entfaltungsmoglichkeit beschieden 
ist, so braucht man fiir die Zukunft Deutschlands und seiner chcmi- 
schen Industrie nicht besorgt zu sein. Aus dem Leben F r a n  k s 
aber mogen die Fachgenossen ersehen, wie es nur die groBe Person- 
lichkeit ist, die den Fortschritt herbeifiihrt, und wie nur im freien 
Schaffen, daa die Freiheit im Staate, nicht aber die Freiheit vom 
Staate zur Bedingung hat,, wahrhaft bahnbrechende Leistungen 
nioglich sind. H .  Qrossmann. [A. 147.1 

St'adtische chemisch- technische Untersuchungs- 
h t e r .  

Von Dr. R. Freilierr VON WALTHER, Prof. a. d. Techn. Hochschule 
Dresden, und Dr. 1%. A a m  SCHULZE, Charlottenburg. 

(Eingeg. 26.19. 1916.) 

Die Verwaltungen vieler deutscher Gemeinden und S t a t e ,  na- 
mentlich der GroBstiidte, sind infolge der stetig wachsenden ,Forde- 
rungen der Hygiene, der sozialen Fiirsorge und des Verkehm vor 
Aufgaben gestellt, deren Durchfiihrung die genannten Stellen mehr 
und mehr in eigene Rechnung ubernehmen. Es ist dies eine Entwick- 
lung auf ganz moderner Grundlage, wozu technische, finanzielle und 
auch soziale ZweckmaDigkeitsgriinde die Veranlassung sind. Es 
seien hier nur angefiihrt: Errichtung von Kranken- und Fiirsorge- 
anstalten, von Schulen und Verwaltungsgebiiudel, von Gas-, Wasser- 
und Elektrizititawerken, der Kanalisation und Abwiisserreinigung 
und -beseitigung, Miillvernichtung und -verwertung, die Anlage 
gerauschloser oder gerliuschmildernder Strahnbefestigung, von 
Strabn- und Schnellbahnen u. a. m. 
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