
801 
~ 

Zeitschrift fur angewandte Chernie 
~~~ 

I Inhaltsverzeichnis: Siehe Anzeigenteil S. 11 I 3. August 1929, Nr. 31 42. Jahrgang, S. 801-816 

R i c h a r d  L o r e n z  t 
Von Prof. Dr. w. FRAENKEI., Frankfurt  a. M. 

(Eingeg. 8. Juli 1929.) 

Im Alter von 66 Jahren, wenige Monate nach seiner 
Emeritierung, ist am 23. Juni Prof. Dr. phil. Dr.-Ing. h. c. 
K i c h a r d L o r 0 n z in Frankfurt am Main schweren 
Leiden erlegen. Mit ihm ist wieder einer der Manner 
heimgegangen, (die 'die gesamte Ent wicklung der physi- 
kalischen Chemie erlebt und an ihr schopferisch mit- 
gearbeitet haben, eine der liebenswurdigsten und 
gutigsten Gelehrtennaturen, ein Professor im besten 
Sinne des Wortee, ein wahrhafter ,,Bekenner", ein nur 
fur  die Wiseenschaft lebenider und fur sie begeisterter 
Mensch. 

R i c  h a  rld L o r e n z  wurde am 13. April 1863 in 
Wien als Sohn des Historikers 0 t t o  k a r L o r e n  z 
geaboren, er besachte die Schule in Schnepfenthal und 
Wien und erhielt dort und Ih Jena seine wissenschaft- 
liche Ausbildung. Als Schuler G 8 u t 0 r s promovierte 
emr in Jena mit einer Untersuchung uber (die Valenz des 
Bors. Schon in Wien begonnene medizinische Studien 
schienen ihn zur physiologischen Chemie fiihren zu 
wollen, in Rostock arbeitet er auf diesem Gebiete, aber 
babd fand er Iden Weg zur reinen Chemie zuruck, als er 
nls Assistent zu W a 11 a c h nach Gottingen ging. Hier 

.sind es zunachst wieder rein anorganische Arbeiten, die 
ihii beschaftigen, aber schon in diese Zeit fallt eine 
groije Arbeit uber Schmelzflui3elektrolyse gemisohter 
Qalzel), in der er zdgt, daD man aus dem Salzgemisch 
die reinen Metalle herauselektrolysieren kann. Diese 
Arb eit ist in vielen Beziehungen bemerkens wer t . 
Erstens wird mit ihr das Gebiet beschritten, dem er von 
nun ab mdurch sein ganzes wissenschaftliches Leben treu 
bleibt, des Studium der geschmolzenen Salze, dann 
findet man in dieser Untersuchung nicht nur die An- 
gabe, ldaij aus geschmolzenem chlorsilberhaltigen Chlor- 
zink metallisches Zink das Silber frei macht, sonderii 
es wird auch bemerkt, daD bei der Elektrolyse von ge- 
schmolzenen Chlorzink-Chlorsilber-Mischungen an einer 
Bleikatholde das Blei nicht nur silberhaltig wird, was zu 
erwarten war, sondern dai3 der Regulus auch zinkhaltig 
geworden ist. Eine Erklarung fur dieses Phanomen 
wird noch nicht gesucht, aber an dime Arbeit kniipfen 
doch direkt die Untersuchungen an, die den Forscher in 
seiner letzten Schaffensperiode sehr lebhaft beschaftigt 
haben und von denen noch zu sprechen sein wird. 
Nicht unerwahnt sol1 bleiben, daD er auf Grund dieser 
Arbeit ein Patent anmeldet und erhalt. Ein Referent 
schreibt daruber, dai3 hier der  Forscher seiner Zeit vor- 
angeeilt, und dai3 die technische Auswertung der Er- 
findung (fur damalige Zeit) unmoglich ist. Blieb ihm SO 

damals wie auch spater materieller Erfolg versagt, so 
ergab sich rdoch der Gewinn, daD ihn technische Arbeit 
nicht von der reinen Wissenschaft als dem ihm ent- 
sprechenden Gebiet ablenkte. 

Dafi die Gottinger Atmosphare den jungen leb- 
haften Geist zur physikalischen Chemie fuhren muate, 
ist nicht verwunderlich. Man vergegenwartige sich, dai3 
damals in Gottingen W a 1 t e r N e r n s t ; ungefahr 
gleichalterig mit L o r 0 n z , bereits als erfolgreicher 

1) Versuche zur Begrundung eines gemeinsamen Zink- 
und Bleigewinnungsverfahrens. 
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Forscher und gesuchter Lehrer wirkte. So finden wir 
L o r e n z bald im physikochemischen Institut, und 
?chon 1896 ist der Ruf des jungen Privatdozenten so 
wohlbegrundet, daD die Wahl des beriihmten Eid- 
genbssischen Polytechnikums in Zurich, das einen Pro- 
fessor fur das Fach der Elektrochemie sucht, auf ihn 
fallt. L o r  e n z  begrundete in Ziirich ein Institut fur 
Elektrochemie unid physikalische Chemie und gewann 
der neuen Wiwsenschaft eine immer groDer werdende 
Zahl von Schulern, mit denen er besonders die Pro- 
bleme der Elsektrochemie der geschmolzenen Salze 
weiter ausbaute umd vertiefte. Seine Studien uber das 
F ti r a d a y sche Gesetz an geschmolzenen Elektrolyten 
sind als klassisch zu bezeiohnen. Mit glanzender Ex- 
perimentierkunst, immer mit moglichst einfachen und 
iibersichtlichen Apparaten arbeitend, wird die da- 
mals noch wenig geubte Methodik der Arbeiten 
bei ho hen Temper at men immer wei t er ausgebildei. 
L o r e n z erkannte, daD die oft bei geschmolze- 
nen Salzen auftretensden Abweichungen vom F a r a d a y- 
when Gesetz durch die BiBdung von Metallnebeiii 
verursacht werden. Das Metal1 zerstaubt an der Ka- 
tholde, wird zur Anode gefuhrt und dort durch 
das freli werdertde Halogen wieder zu Salz zuruckver- 
wandelt, wodurch die Stromausbeute kleiner wird und 
bis Null heruntersinken kann. Durch Salzzusatze und 
durch geschickte Einkapselung der  Elektroden wui3te er 
der Schwierigkeiten Herr zu werden, und so konnte er 
zeigen, idaD das F a r a d a y sche Gesetz immer strenger 
gilt, je  niehr die Nebelbildung verhindert wenden kann. 
Daneben gingen Arbeiten iiber geschmolzene D a n i 0 11- 
Ketten. Zur theoretischen Berechnung der  E. M. K. 
aus Warmetonung und Temperaturkoeffizient der 
Spannung wird eine der G i b b s - H e 1 m h o 1 t z when 
fur konstantes Volumen geltenden Gleichung ent- 
sprechende Bezieihung fur konstanten Druck (mit Kata- 
jama) entwickelt. Naturlich muaten auch andere Kon- 
stanten der  geschmolzenen Salze, Leitfahigkeit, innere 
Reibung, Ionenwanderung, fiberfiihrung usw. bestimmt 
wenden. Von Arbeiten aus dem Gebiet der Elektro- 
chemie wasseriger Losungen seien hier nur die Unter- 
suchungen fiber die E. M. K. der Knallgaskette erwahnt. 
Nichtubereinstimmung von Messung und Rechnung 
lieD ihn erkennen, daD der anodische wirksame Stoff 
nicht Sauerstoff, sondern ein Platinoxyd sein niiiats. 
Mittels der Methode der Polarisationsentladung konnte 
er das Vorhandensein von Oxyden auf der Anode 
nachweisen. 

Die Nebelbildung interessierte ihn aber besonders, 
und da er sie als Kolloidphanomen (Pyrosol) adfaate, 
wunde das Interesse des Thermcdynamikers, der er 
eigentlich war und immer geblieben ist, auf djie 
Atomistik gelenkt. Hier in Zurich wirkte der damals 
an der Schwelle seines Ruhmes stehende E i n s t e i n ,  
zu dem sich L o r  e n z  l ebhf t  hingezogen fuhlte und 
von dem er freudig sich anragen lie& Indem er kuhn 
auf elektrolytische Ionen das S t o k 0 s sche Gesetz an- 
wandte, konnte er aus Wanderungsgeschwindigkeit uncl 
innerer Reibung Ionenradien berechnen, Studien, die  
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ihn viele Jahre auch nach nach seinem Weggang von 
Zurich beschaf tigten. 

In sder Schweiz hatte L o r e n  z seine Familie be- 
griinidet, er hatte L i 1 i H e u s 1 e r , aine Enkelin von 
D a v i d  F r i e d r i c h  S t r a u s s ,  heimgefuhrt, die 
ihm zwei Kinder sehenkte. Aber die gliickliche Ehe 
wurde durch den Tod der Gattin friihzaitig gelost; dieses 
schwere personliche Leid lief3 ihm einen Wechsel des 
Ortes erwiinscht erscheinen, unld so folgte er gern einem 
Ruf an die Handelsakademie und den Physikalischen 
Verein in Frankfurt a. M., wo ihm auch im Hinblick auf 
die dort neuzugriindende Universitat als reizvolle Auf- 
gabe winkte, hier der physikalischen Chemie eine neue 
Statte zu errichten. 

In Frankfurt hatte er also zum zweiten Male Neu- 
land zu pfliigen, zum zweiten Male entwickelte er aus 
kleinen Anfangen ein sich stets vergroiSerndes Institut. 
Hier wirkte er, bis sein Leiden, gegen das er rnit 
seltener Tapferkeit lange ankampfte, ihm doch schliefi- 
lich die Kraft lahmte. 

Zunachst wurde mit kleiner Schiilerzahl an den be- 
gonnenen Problem en w ei t ergearbeit et. G eschmolzene 
Halogen-Silbersalze wuflden untersucht, die Metallnebel 
im erstarrten Salz ultramiikroskopisch beobaohtet. Mit 
E i t e 1 wird {die Verteilung von Rauchteilchen im 
Schwerefelfd ultramikroskopisch bestimmt und darauf 
die S m o 1 u c h o w s k i sche Theorie angewandt, rnit 
dem Erfolg, daD fur Kolloidteilchen mutatis mutandis 
dieselben Gesetze wie fur Gasmolekule gelten. Da er in 
Frankfurt auch (die Metallurgie unld Metallkunde ver- 
treten muD, werden auch Sohmeludiagramme auf- 
genommen. 

Der Krieg hemmte naturgemafi (die Entwicklung des 
Institutes. Nur mit grofien Schwierigkeiten war es 
moglich, den wissenschaftlichen Betrieb uberhaupt auf- 
rechtzuerhalten und auch Arbeiten zur Rohstoffver- 
sorgung Idurchzufiihren. Um den gequalten, in der 
geistigen Ode des Schiitzengrabens lebeniden Studenten 
einige Anragung zu schaffen, halt ihnen L o r e n z  in 
Kumanien Vortrage iiber die Entwicklung der deutschen 
Industrie. 

Mit ider Wiederkehr des Frieidens fullte sich das 
Institut rnit einer groijen Zahl iiberalterter Studenten, 
die schnelle unid doch grundliche Ausbildung heischten. 
Es galt, eine ungeheure Lehraufgabe zu bewaltigen und 
auch zahlreiche Themen, ideren erfolgreiche Bearbeit- 
barkelit moglichst sicher war, bereiit zu haben. Daeu 
kamen babd (die Schwierigkeiten der Inflation. Der 
Ideenreichtum Ides Institutsdirektors wui3te uberall zu 
helfen. Es entstanden eine Anzahl Arbeiten zur T h e  
orie mder elektrolytischen Ionen, Leitfahigkeits- und 
Wanderungsgeschwindigkeitsmessungen; die Method0 
zur Extrapolation auf den Wert der Leitfahigkeit bei un- 
endlicher Verrdiinnung wurde verbessert, durch Ein- 
fiihrung der Verstiirkerriihre Genauigkeit und Bequem- 
lichkeit der Messung erhoht. Daneben laufen noch Be- 
schaftigungen mit aktuellen Problemen, denen sein leb- 
hafter Geist stets zugewandt war. So wurde z.B. das 
Gebiet der Isotopenforwhung beschritten, ohne daD 
allerdings die Arbeiten die von ihm geforderte Sicher- 
heit der Ergebnisse brachten. 

Schliefilich aber sind es do& wieder die geschmol- 
zenen Salze, die erneut sein Interesse in Anspruch 
nahmen. L o r e n z erkannte, daD ein fundamentales 
Problem, das sowohl kosmfisch wie technologisch gleich 
bedeutsam unld interessant ist, noch nicht genugend 
wissenschaftliche Auikklarung gefunden hat : die Gleich- 
gewichte zwisohen Salzen und Metallen im Schmelz- 

€luD. Bei den leicht schmelzenden Schwermetallen, 
z. B. Blei, Zinn, Cadmium, Thallium und sderen Salzen, 
die das Arbeiten in geschlossenen Bombchen aus schwer 
schmelzbarem Glas erlaubten, wurden #die notigen 
ersten experimentellen Grundlagen gewonnen. Die 
enorme Erfahrung des Meisters auf diesem Gebiete, die 
schnelle Gleichgewichtseinstellung und der Eifer von 
ihm angeregter Schiiler kam rder Untersuchung zugute. 
Bei diesen hochkonzentrierten Systemen konnte das be- 
kannte Massenwirkungsgesetz, das nur fur ideale Gase 
und ideale verdiinnte Losungen abgeleitet ist, nicht 
miehr gelten. So entwickelt L o r e n  z , mit dem thermo- 
dynamischen Potential und der v a n d e r W a a 1 s schen 
Zustandhjgleiehung arbeitend, also hier w i d e r  zur Ther- 
modynamik zuriickkehrend, ein Massenwirkungsgesetz 
Iiir kondensierte Systeme, mit dem sich )die Ergebnisse 
der experimentellen Forschung gut idarstellen liefien, 
dais aber nu kompliziert ist, um an dieser Stelle auch 
nur in groDen Ziigen ldargelegt werden zu kiinnen. 

Natiirlich tauchten hierbei viele Aufgaben aaf, die 
noch ider Bearbeitung bediirftig waren. Sie zu Ende zu 
fiihren, auch noch nach seiner Emeritierung, war sein 
irinigster Wunsch, sdessen Erfiillung ldas Schicksal aber 
niicht zuliei3. 

DaiS ein Mann wie L o r e n  z den Untersuchungen 
seiner alter emn und selbstandiger f orschensden Mi tarbei t er 
groDtes Interesse, liebwollste Forfderung und be 
reitwilligste Anerkennung zuteil werden lie@ braucht 
ebensowenig erwahnt zu werden wie die tiefe Anhang- 
liohkeit und Dankbarkeit, mit lder Schiiler und Mit- 
arbeiter ihm anhingen. So war auch lder Ton in seinem 
Institut, auf gegenseitiges Vertrauen aufgehut, so har- 
monisch, wie man es wohl selten finden wird. 

Wie jeider Gelehrte fiihlte sich L o r  e n z  ver- 
pl'lichtet, slich und anlderen Reehenschaft von den Ergeb- 
nissen seiner Arbeit zu geben. So entstanden nicht nur 
an )die 250 Zeitschriltenpublikationen, soedern auch die 
in seiner klaren und eindringlichen Art geschriebenen 
Bucher: ldrei BBnde iiber g e s c h m o l z e n e  S a l z e  
(1905), ein kurzer Auszug daraus (mit K a u f f 1 e r) fur 
das B r e d i g sche Hanldbuch der angewandten physi- 
kalischen Chemi'e (1909), R a u m e r f ii 11 u n g u n d 
I lo n e n  b e w e g  1 i c  h k e i  t (1922), d i e P y r o s o 1 e 
[mit E i t e l ]  (1926), idas  G e s e t z  sder c h e m i -  
s c h e n  M a s s e n w i r k u n g  (1927), i d i e  E n t w i c k -  
l u n g  e r d e u  t s c h e n  c h e m  i s c  h e n  I n d u s t r i e 
(1919). In  ihnen wie in seinen belebten und mitreifien- 
den popularen Vortragen, besonders im Frankfurter 
P hysikalischen Verein, kommt auch seine Freude an 
der historischen Entwicklung des behandelten Gebietes 
zur schiinsten G'eltung. 

Die arbeitsreiche Zeit in Frankfurt verlief aufier- 
lich als stilles Gelehrtendasein. Er hatte Ndas Gliick, an 
der Seite seiner zweiten Gattin ein ernseutes harmoni- 
sches, auf herzliehster Liebe unld treuester Fiirsorge auI- 
gf3bautes Familienleben zu finden, er hatte die Genug- 
tuung, seine Tatigkeit voll anerkannt zu wissen. Die 
Gotting er Akaidemie der W issenschaft en er nannt e ihn 
zum korrespondierenden Mitglied, das Ziiricher Poly- 
technikum zu seinem 60. Geburtstag zum Doktor der 
technischen Wissenschaften ehrenhalber. Seine Schiiler 
und Mitarbeiter empfieden heute mit schmerzlicher Be- 
friedigung, dal3 sie ihm zum 65. Geburtstag durch eine 
Feier, in ider ihre herzliche Anhanglichkeit zu spon- 
tanem Ausdruck kam und in der sie ihrn einen Festband 
der 35 Jahre von ihrn mitgeleiteten Zeitschrift fur an- 
organische unld allgemeine Chemie uberreichten, eine 
letzte Freude bereiten konnten. [A. 121.1 




