
Nit. \vird.b a n  Stiminc fc4ilen: denn die Tut.en 
Coriolans darf  man n icht  schw ch verkiiudon ! 

('oriolnn-Rliakespeare. 

Slit H e i t i r i c h  v o u  B r u o c k  ist eiuer der fiihreuden Clroll- 
inclustrielleri unserer Zeit aus dem Leben gescbieclen; ein gnoz  aufler- 
gewiihnlicher Mnnn voller euergischer Willensliraft, grcrl3er Intelligenz 
iind eiuern unermiidlichen Schaffensdrnng; er  stand bei sefnem Totle 
: I I I F  der Hijhe seiner Erfolge; die cbemiscbe Iudustrie verdaokt ihtn 
Errungenschafteu von lauger und bleibender Wirkung. Deshalb ge- 
biihrt seiiiem Lebeusgnnge arich ein Platz iu diesen Blattern, und es 
lint micli ahbald nach seinem unerwnrteten Hinscheiden bescbaftigt, 
wer wolil der verantwortungsvollen Aufgabe, diesen hervorragenden 
Mann zii scbildero, am besten gerecht werden kiinnte. Als dann der 
R r i f  an rnich erging, da habe icb gezogert wegen mannigfacher Be- 
tienken, insbesondere auch wegen meines .4lters; ich hsbe mich 
schliel3lich gefiigt, weil keiner der  Yachgenossen so vertraut rnit allen 
Erlebnissen des .  Verblichenen war, und weil mir von Vorstands- 
rnitgliedern der Badischen Anilin- rind Soda-Fabrik, dern Lebeoswerke 
Rruncks, die tatigste Mitbilfe zugesagt wiirde. Icb bedurfte solcher 
Unterstiitzung schon nus dem Grunde, weil ich von clenr Wunsche 
beseelt war,  ein objektives r i n d  lebenswahres Bild der Pers6nlichkeit 
zu schaffen, und der intime Freund dafiir niclit uomittelbxr geeignet 
ist. Nicht nur von den genannten Herren bin icb in meiner Arbeit 
iinterstiitzt worden, sondern viele andere haben erheblich beigetragen; 
wenn lneine genaonten und ungenannten Mitarbeiter diese Blatter 
lesen, so sei ihnen dafiir Anerkennung und Dank gezollt. Den ge- 
neigten Leser bitte ich, meinen Versucb, im Rabmen dieser Zeitschrift 
der ruhniwhrdigen und erfolgreichen Wirksamkeit eines unserer Fach- 
genossen ein bleibendes Denkrnal zu setzen, rnit Nnchsicht nu l -  
zirnehmen. 
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Mit meinem spiiteren Freunde bin ich auf seltsame Weise bekannt 
geworden. Ich verbrachte Ende August 1865 einen Teil meiner 
Herbstferien bei Verwandten in I~irchheimbolanden am Donneraberg, 
nieiner Vaterstadt. Mein Chemiestudium wurde dort fruher mit Mi& 
trauen beurteilt (man war der Meinung, ein mittelloser Student wie 
ich miidte auf  Verdienst ausgehen, Chemie sei abei eine brotlose 
Kunst). Zur Uberraschiing meioer dortigen Bekannten gelang es tuir 
bald, nach bestandenem Doktorexariien Assistent bei Professor K el; II 16 
in Gent mit einem Jnhreseinkommen von 2000 Fr. zu werden, und 
ich gewann dadurch an Ansehen. Hierdurch wurde auch die Auf- 
merksamkeit eines in Kirchheimbolanden ansksigen alteren Brudera, 
des Landwirts U l r i c h  B r u n c k ,  auf mi& gelenkt, der mich alsbald 
aufsuchte, um mich wegen Heinrichs zu Rate zu ziehen, derselbe wolle 
nuch Chemiker werden, habe schon auf der polytechnischen Sch tile 
in Ziirich sich mit dieser Wissenschaft befaBt; dann sei e r  nach Tii- 
bingen, dort habe er aber als Mitglied des Corps Suevia nur studen- 
tische Frewden genossen und nicht studiert. Der  8ltere Bruder uod 
die Eltern befurchteten, wenn Heinrich eine andere deutsche IIoch- 
schole beziehe, so werde e r  von neuem i n s  Corpsleben gezogen. 

Ich machte den Vorschlag, mir den jungen Mann nach Gent mit- 
zugeben; an der dortigen Universitlt kiinne er viel lernen und such 
franzosisch treiben ; zur Fortsetzung des Corpslebens sei clort keine 
Miiglichkeit. Dem Bruder war dieser Vorschlag sofort einleuchtend; 
er berichtete a n  den Stammsitz tler Familie Brunck, nach dem einige 
Stunden von Kirchheimbolanden gelegenen Winterboro. Dann kam 
Heinrich nach Kirchheimbolanden zu mir niit einer Einladung seiner 
Eltern nach Winterborn. Wir waren dort eine Woche zusammen und 
schlossen eine Freundschaft, die nur  durch den Tod getrennt wurde. 

Der Gutshof der Faniilie Brunck in dem kleioen Dorf Winter- 
born liegt auf einer Hochebene am Alsenztal der bayerischen Pfalz io 
der Nahe von Miinster a. St. Dort hat Brunck am 26. Marz 1647 das 
Licht der Welt erblickt in einer kinderreichen Familie, der jiingste 
von 5 Briidern und von drei Schwestern (4 GeschuTister wareu vorher 
gestorben). 

Der  Vater Bruncks hatte studiert; die Notwendigkeit, nach drm 
Tode seines Vaters das Familiengut zu iibernehmen, unterbrach seine 
juristische Ausbildung, und entgegen seiner Neigung mudte w Land- 
wirtschaft treiben. Die aufiergewohnlich tiichtige Mutter, eine geb. 
R i t t e r ,  nahm viel vori den Lasten dieses Betriebea auf sich und fuhrte 
ihn monatelang allein, obwohl sie 12 Kindern das Leben schenkte 
und sie zu tuchtigen Menschen erzog. Durcb diese wertvolle Mitarbeit 
war ihr  rastlos %tiger und unternehmender Mann in der Lage, rnit 
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seinemSchwiegervater R i t  t e r  Wegebauteu, Eisenbahnteilstrecken aus- 
zufuhren und an der Ausfuhrung eines Teils des Donau-Main-Kannls 
sich zu beteiligen. Diese auswartigen Arbeiten machten deu Vater 
Bruncks vorteilhaft bekanut und erwarben ihm einen groflen Freundes- 
kreis, e r  war uber die Grenzen der Provinz hochangesehen und wurde 
in den Landtag gewahlt. Obwohl e r  so mit stadtischem Wohlleben 
geniigend vertraut wurde, so hielt e r  doch in Ubereinstimmung mit 
seiner Frau i n  Hinblick auf die Erziehung der  Kinder an einfachster 
Lebensweise fest, jeder Schein von Luxus war auf dem Giitshofe 
verpont. 

In dem einfachen Speisezimmer wurden die Mahlzeiten gleich- 
zeitig von den Gutsleuten und dem Hofgesiode eingeoommen; neben 
diesem Raume lag das Arbeitszimmer des Herrn: ein Sekretar mit auf- 
klappbarer Plntte, ein gut gefiillter Biicherschrank, ein Klavier, ein 
Tisch mit ein paar einfachen Stublen und ein Sofa bildete das 
Mobiliar; erst zum 60. Geburtstage des alten Herrn durfte letzteres 
Luxusmiibel ins Haus. 

Namentlich im Pruhjahr und der Erntezeit muflten die Ehegatten 
frub ibr Lager verlnssen, um die Tagesarbeit mzuordnen. Herr  und 
Frau Brunck hielten streng dnran, voltstandig angezogen fur den 
ganzcri Tag das Schlafzimmer zu verlassen, so konnte Beeuch 2 u  jeder 
Togeszeit empfangen werclen. Der  Vormittag und die ersten Nacb- 
mittagsstunden wurden durch die Anfortlerungen des landwirtschaltlichen 
Betriebs in Anspruch g&~ommen. Nacb dern 4-Uhr-Kaffee kamen die 
Stunden der Erbolung und Fortbildung fur die Familie; der Vater 
berichtete kiber seine Erlebnisse in der Residenz oder belebrte durch 
Ktteilungen atis tier damals hochstehenden SAugsburger AUgemeinen 
Zeitiing,<, iiberwachte auch wohl den Nachbilfeunterricht der Kinder 
durch den Dorfschullehrer. An  den Gutshof anstoflend, lag der wohl- 
gepflegte Garten der Mutter Brunck mit einem erlesenen Nelkenflor; 
die Kinder muflten in der Gartenpflege helfen tind wurden dabei friih 
zu regelmlBiger Mitarbeit und Pflichterfullung angehalteo. 

Von dem iltesten Bruder des Freundes, IIrn. D a n i e l ,  der nach 
Aufgabe seiner juristiscben Studien Landwirt wurde, wird spater noch 
die Rede sein; von dem Rruder U l r i c h ,  dem spateren langjahrigen 
Landtags- und Reichst3gsab~ordneten, der als Burgermeister und Ebren- 
biirger meiner Vaterstadt Kirchheimbolanden dort verstarb, habe ich 
eingaogs dieser Niederschrift gesprochen; der dritte Bruder P r a  II z 
\\ nr ein hervorragender Ingenieur, der sich bei Eisenbahnbauten i n  
Oberhessen auszeichnete, spater i n  Dortmund ein noch heute in Bliite 
btchendes Unternehmen fur Verwertung der bei dcr Kokerei ent- 
stehenden Nebenprodukte begrundete und dortselbst verstorben ist. 

23 + 
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Gleich tiichtig wie die Bruder waren in ihrer Art drei Schwesterii, 
von denen heute noch zwei leben. 

Heinrich empfing seinen ersten Uuterricht in der Volksschule 
seines Heimatdorfes, spiiter erhielt e r  noch Nachhilfestunden durch den 
tiichtigen Lehrer dieser Scbule, IIrn. D r e s c l i  e r ;  erglnzt w i r d e  diese 
Ausbildung durch Lateinunterricht, den er  YOU einem befreundeteri 
Landpfarrer ernpfiug; der Geistliche fiirderte seinen Schijler aiich nocli 
i n  den ubrigeu Uiiterrichtsiiichern, so daI3 Heinrich im Herbste 1860 
die Gewerbeschule in Kaiseralautern beziehen konnte. Piir die damalige 
&it war das eine ausgezeichnete hlittelschule, an der tiichtige Lelir- 
kraftr linter einem bewahrteu Rektor wirkten. Die Grundlageii fiir 
den Eintritt i n  die F;ichschule fur Cbemie am Ziiricher Polytechnikuiu 
irn Herbst 1863 wurden so erreicht, und Heinrich uoterceichnet, sicli 
i n  einem mir rorliegendeu Brief an seine Schwester um jene Zeit als 
Stud. cheniiae. Vater Bruuck hatte nicht umscnst die Chemischen 
Uriefe YOU J u s t  us L i e b i g  gelesen, er hntte eine grofis Hochachtung 
fur die Lehren dieser Wisseoschaft, der sich seiii Sohn aitlnieti 
durfte, wiihrend es bei uiir jahrelange Kiimpfe kostete, biu niir die 
Hahn zu rneineni kiioftigen Beruf freigegeben wurde. 

Die 8 Tage, die ich das Gliick hntte, mit Clem juugan E'reuud i n  
Winterborn zu rerleben, vergiugen rssch, und in der damaligen Zeit 
gab ich mir ltaum Rechenschaft von den ganz eigenartigen Verhiilt- 
uisseu auf dem Hrunckschen Farniliensitz. P e u n  ich heute daraii. 
euruckdenke iui %usammenhang mit der groBartigeu Entwickluug 
meines Freundes, so tritt vor allem die Weltabgeschiedenheit des 
13auernhofes i u  Erinnerung. Die Bewohner hatten tiiglich ihre reicti- 
lichen Arbeitsaufgabeu, uud die Feldbestelluog und Viehbaltuug e r -  
forderten sorgsame ICinteilung und Aufmerksanikeit. Nach den schwereri 
Erntewochen kam eine stillere Zeit, die zu Familienbesuchen benutzt 
wurde. Pflege des Familiensinues wareu uberhaupt bemerkeuswert 
bei deu befreundeten Familien B r u n c k ,  R i t t e r ,  F i t t i n g .  Aiif dew 
Gutshofe war es ein Fest, wenn solcher Jlesuch vou der Fnrnilie oder 
YOU den zahlreichcn stzdtiscben Freunden des IIrn. Hrunck riue er- 
wiinschte Abweclislung und Austausch von Neuigkeiteu br:rchte. 

Unter diesen VerhBltnissen sind fur nieinen E'reund bis ziim 1-1. 
Lebensjahre die Jugendjshre verlaufen; unter den besten Bedingriugeu 
fiir die ltorperliche Entwicklung wiirde von den geistig hochbegabtm 
Eltero die geistige iind gemiitliche Erziehung des YOU der ,  Nattjr be- 
giinstigten hubschen und kriiftigen Krisben geleitet. Heinrich x;ir 
voller Aufrnerksamkeit rind Liebenswurdigkeit gegen jedermnnn, u n d  
Vater Brunck pilegte in Bezrig darnuf zu sagen : >Heinrich iragt eioeii 
EmpfehlungsBrief fiir sich herum fiirs Leben.a 



Als ich auf dem Hof war, durfte ich nicht rersaumen, seinen 
d t e n  Lehrer D r e s c h e r ,  der ihm deu ersten Unterriclit gab, zii be- 
suchen, und in den Briefeii aus der Fremde an die jiingere Schwester 
lielirt die Empfelilung wiederholt wieder: wergiB nicht, den Herrn 
l'farrer nnd den Herrn Lehrer vnn rnir zu griil3ena. 

Wie heilsam u n d  erspriel~lich war doch iur die ganze fernere 
Entwicklung des Mannes iind die Entfaltung seiuer unschiitzbaren 
Personlicblteit dieses Zuriickh:dten der geisiigen Kriifte auf dern welt- 
fernen Hofc. Eine Persoulichkeit Y O U  solcher Eigennrt riud den1 aus- 
geprigten Charakter vermochte sich wohl knum in  der GroBstadt so 
herauszubilden, weil der jugendliche Geist zu \riel Ablenkung erfahrt 
durch die tausend Dinge, die ihn dort umgeben und die vielen Ver- 
gnugungen, die ihn bedrangen. Auch die Befreiung \-on dem eigent- 
lichen Schulzwange mag bier im Ostwnldschen  I )  Sinne gaostig mit- 
gewirkt habeo. 

Die vortrefflichen Charaktereigeuschafteii meines Freundes waren 
durch Yererbung u n d  Erziehung vorgebildet; schon der Vater Brunrks 
batte ein groazugiges Wesen, und seio Uoternehmungsgeist griff weit 
hinaus iiber die Schranken des Bauernhofes. Die Eltern in ibrem 
Fileill und ihrer T'iichtigkeit waren Heinrich ein Vorbild zur Nach- 
eiferung. 

Bei tliesem Besuch i n  Winterborn wurde icL iiufs herzlichste 
v o n  deu Eltern und den Geschwistern meinea iungen Freundes em- 
pfnngen. Wir  gingen nnmentlich fleiBig auf die Huhnerjagd, rnachten 
einige Ausfluge in die Umgegend, besucbten die Pamilie des Brunck- 
when Schwiegersohnes, des praktischeii Arztes Dr. H e r o l d  in Alseoz; 
bei weniger guter Witterung knm Dr. H e r o l d  ins Ilsus, dann wurde 
die Zeit rnit Kartenspiel nusgefullt. Vnter Brunck stiftete ejnen Taler, 
von den] die 3 anderen Witspielenden moglichst yiel zii erringen 
suchten. 

Mit Heinrich wurde dann die gemeinschaftliche Heise nach Gent 
etwa am 20. Oktober 1865 verabredet; wir trafen in Saarbriickeo 
zusamrnen, iibernachteten i n  Trier uod reisten uber Luxkmburg nrch 
Gent. 

Th. S w a r t s ,  der Unterrichtsassistent K e k u l e s ,  wies i n  Abwesen- 
heit des Meisters, der nocb auf Reisen war, rneinem Freuode einen 
Arbeitsplntz an. Der hochgewachsene schlanke Jiingling mit schwarz- 
lockigem Haar, den blitzenden braunen Augen, der frischen Gesichts- 
farbe uod deni gewinneoden liebenswiirdigen Wesen hatte sich damnls, 
18'/~ Jahre  alt, rasch in dem kleinen Kreis der Dentschen, die 

') Grollc Miinner von W i I h el  111 0 s  t w a1 d ,  Leipzig 1909. 



K e k u l h s  Rut in das Genter Laboratorium gezogen batte, beliebt ge- 
niacbt; icL nenne von diesen angehenden Cbemikern W. K i i r n e r ,  
H. W i c h e l h a u s ,  A. L a d e n b u r g ,  C .  L e v e r k u s ,  Ad.  M a y e r ,  
E s c b ,  B e h r e n d ,  S e m r n e l  usw. Es berrschte ein reges, geistiges 
Leben i n  dem kleinen Kreis; den Tag  fiber wurde fleiBig gearbeitet 
mit  kleiner Mittagspause; die Mahlzeiten wurden in dem HBteI de Vienne 
gemeinscbaftlich eingenommen. Wenn aus besonderem AnlaB einmal eio 
Flflchen Miinchener Bier seinen Weg in dns Hbtel de Vienne genom- 
men batte, daun kam aucb Kekult!, damnls aitf der Hiibe seines 
Rubmes stehend, in iinsere Mitte; das  war ein Festabentl fiir uns, 
denn wir liingen mit schwirrneriscber Bewunderung an deni hieister, 
der auch hinter dem Biertisch seinen Mana stellte und mit sprudelnder 
Lebhaftigkeit von seinen Erlebnissen bei L i e b i g ,  W i l l i a m s o n ,  
L)umas usw. erziiblte. 

Brunck arbeitete zunacbst priiparativ, bis ibm l i i i r n e r ,  der mit sei- 
oen Ortsbestimmungen in der aromntischen Reibe beschiiftigt war, eine 
Arbeit zuwies, die bei der grol3en Rrystallisationsfabigkeit der substi- 
tuierten Pbenole sichere Ergebriisse i n  Aussicbt stellte. Diese Brunck 211- 

gewiesene Arbeit war die Bromierung der beiden isonieren Nitrophenole 
und deren mono- und disubstituierten Verbindungen sowie einiger Salze 
dieser Perivate. Piir den Fortgang dieser Arbeit interessierte sich 
l i i i r n e r ,  der seinen Arbeitsplntz im gleichen Rauni des Genter Gni- 
\.ersitatslaborntoriunis batte und durch seine priilmrative Gescbicklichkeit 
tlem Freunde ein hilfreicher Lelirer war. In Gent wurden so die Grund- 
lngen gewonnen fur die sphter in Tiibingen unter S t r e c k e r  u n d  
S tHdel  ausgesrbeitete Doktordissertation Bruncks: *fiber einige Ab- 
kiirnmlinge des Phenols. I'iibingen 1867.. 

Auf Bruncks Entwicklung iibte der einjiihrige Aufentb:tlt in Gent 
eioen nachhnltigen Kinflul3; er war darsuf angewiesen, franzbsisch zii 

lernen, hiirte ICekulCs Kolleg i n  franzosischer Sprache und Lam in 
deli geistig regen Kreis yon einige Jahre iiltertw Leuten, die alle 
voller Streben waren, dazu rler Meister in seiner Gesten Zeit, uner- 
schopflich in seinen Anregungen auf jedem Gebiete naturwissensclaft- 
lichen Wisseiis. Wenn auch Gent nls Stadt uiclit vie1 bot, so be- 
lebten doch Auslliige nach Rriissel und in der besseren Jabreszeit 
nach Ostende oder R r i i g e  die Einformigkeit iinseres Daseins, die 
n o h l  keinem der Unserigen zur Empfindung kam, denn wir waren 
voller Begeisterung lur iinsere cbemischen Arbeiten und Plaue. 

Besonders lebhaft ist mir in Erinnerung, wie wir im Somnier 
1866 den Gang der politischen Ereignisse verlolgten; unsere kleine 
Gemeinde war gespalten in wenige PreuBen und die bIebrzabl der 
Stiddeutscheo , denen die Erfolge des damals wenig beliebten preuBi- 



schen Heeres gnnz unerwartet kamen; im August machte alsdann der 
SemesterscbluB der Gefabr, mit Meinungsverscbiedenbeiten ausein- 
oiiderzugehen, ein Ende. 

Ich reiste mit Brunck i n  die Ferien, der Freund bezog im Herbst 
1866 die Universitkt Tiibingen, die e r  irn Sommer 1865 verlassen 
batte, um sicb nunmehr zum Doktoreramen vorzubereiten. 

Mein Fretind W i l h e l n i  S t n e d e l ,  Darmstadt, scbreibt rnir dnriiber: 
aIch war damals Assistant bei S t r e c k e r  und hatte die Doktoran- 

den zu beaufsichtigen. Bruock brachte seine fast fertige Arbeit mit 
nach Tiibingen; er hat lediglich noch einige Salze der isomeren ge- 
bromten Nitrophenole analysiert; bei der Abfassung seiner Disser- 
tation selbst war icb ibm behilflicb. Eine 1866167 von mir gehaltene 
Vorlesung wird ibm wohl das Verstlndnis der K e k  ulbschen Theorie 
der a.romatischen T’erbindungen wesentlich erleichtert haben. Icb 
glaube versichern zu konnen, dn13 das Erscheioen Bruncks im Tiibin- 
ger Laborntorium iniolge seiner Genter Erfabrungen nuch auf die 
ubrigen Praktikanten von grofiem und gunstigem EinfliiB war. Brunck 
bat sich durch sein eifriges, \on echtern wissenscbaftlichen Geiste ge- 
tragenes Wesen die Freundschaft aller derer, die ibn kennen lernten, 
eiworben. Wir hatten die ifberzeiigung, daB er dazu berufen sci, 
nocb’ GroBes zu 1eisten.c: 

Brunck verlieI3 uncb bestandenem Doktorexamen (am 4. Mai 1867) 
i m  Fruhjabr desselben Jn.hres Tiibingen, um sich an der Universitat 
Ziirich immatrikulieren zu lassen; e r  verweilte dort ein Semester, 
horte W i s l i c e n u s ;  uber dieses Sommersemester 1867 fehlen nlihere 
Angaben. - Wir standen in eifriger Korrespondenz wegen Besuchs 
der 1. Weltausstellung in Paris, und es gelang mir, durch eine Anleibe 
bei Verwandten die Mittel d a m  zu bescbaffen; wenn ich mich recht 
erinnere, wnren fl. 200 fiir die Reise und den 14-tagigen Aufenthalt 
in Paris fur mich ausreicheod. Freund L a d e n b u r g  logierte uns 
billigst i m  Quartier latin in einem Studentenquartier ein. Wir wurden 
durch A l p b .  O p p e i i h e i r n  und A. L a d e n b u r g  in eine Sitzung der 
Soc%t& chimique eingefiihrt und lernten Ad. W u r t z ,  Ad. N a q u e t ,  
C. Fr iec ie l ,  C. L a u t h ,  A. G a u t i e r  und andere kenneo, besuchten 
wiederhrrl t dns mangelhaft eingerichtete Laborntorium der Sorbonne 
u n t l  Yertieften uns  in die Fiille des Gebotenen auF der Weltausstellung. 
Als Mitglied der J u r y  konnte LIDS ICekiilk auf besonders Interessantes 
tier Cbemischen Abteilung binweisen. Fur den Resucb der hfuseen 
war der kunstverstiindige L a d e n b u r g  unser Fiibrer. Der  Lurze 
Pariser Aufenthalt war lehrreicb fur uns beide, und wir kehrten hoch- 
befriedigt in die Heimat zuriick. 

Im Herbst 1867 gingen unsere Wege auseinander; ich eilte nach 
Gent zuriick, um angefnngene Arbeiten zii fiirdern, wlibrend cler 



Freund sich beniiihte, eine Anstellung in  der chemischen Industrie 
zii erlangen; eines Tages erbielt ich von Brunck die Knchricht, er 
stehe in Unterhandlung mit der Fabrik von Dr. d e  HaCn in List 
vor Hannoyer; e r  bat mich urn eine Ernpfehluog an den Besitzer; die 
konnte ich nus Uberzeuguug gebeu und mit dem Erfolg, tl:iS mir 
wenige l a g e  darnuf Brunck seiue Anstellung dort nielden kounte. 

So trat meiri Frerintl ini Alter von 20'12 Jahren,  wenig belastet 
von Bucherweisheit, nber frisch und voll eifrigen Strebeus, ii i  die 
Praxis der chemischen Iudustrie iiber. 

In eine bessere Situation fiir pine Aufangsstellung hatte er gar 
nicht kornrnen kiinnen. Seiu Chef, Hr. Dr. d e  Hacn ,  war nioht ii\lr 

ein ttichtiger Iodustrieller, der uiit 1,ebhaftigkeit alles Neue :tufgriff, 
an  dein Geld zii verdienen war; er war nuch ein gnoz vortreffliclier 
Mensch, der den F r e u d  in seineu jungeti Faniilienkreis eiufuhrte, 
von dem Brunck- mir vie1 erzlhlte, nnrnentlich auch von der liebens- 
wurdigen und fur die Entwickluog des Geschiiftes besorgteu Frau. 
Wenti ein neuer Artikel in die begreuzten Eiorichtungen der  kleineii 
Fabrik eingefugt werdeu sollte, lud der Geschiftsinhaber seine beiden 
Hilfsarbeiter n r .  B r u n c k  und Dr. F i l s i n g e r  zum Abendbrot ein, 
iind uach eingenonimeoent llahle wurde eifrig gezeichnet und ge- 
rechnet, urn ohne groI3e Aufweudungen die nerie Pabrikation zii er- 
iniiglichen. Dr. d e  HnGn war Luljerst erfinderiscb, iini die Schwierig- 
keiten zii iiberwitiden, die ihni bei beschriinkten Mitteln zur  Beschaf- 
fling der Eiorichtungen im Wege standen. 

K e k u l k s  Benzoltheorie brachte Licht in die empiriscli gefun- 
deneii duuklen Prozesse der Anilinfarbenfnbrikation, u n d  zati1reii:he 
Chernilter suchten, auf neuen Wegen im Farbengebiet Resultate z ti 
erlangen. Da fehlte bald dieses, bald jenes Rohrnaterial, uii t l  der 
d e  Haenschen  Fabrik wurden dabei die vielseitigsteu Aufgatien ge- 
stellt. Dns war die beste Gelegenheit fiir Brunck und den etwas 
iilteren und erfahrenen Dr. F i l s i n g e r ,  sich niit diesen rnoderrien Re- 
strebungen auf eine Weise z u  beachaftigen, dalj ihr Brotherr dalei 
iticht zu kurz kam. 

I n  zweijahriger Tatigkeit iu  der d e  IIaeusclieu Ftrbrik List \ o r  
Hannover hatte meio Freund reichlich Gelegenheit, vielseitige tech- 
nische Erfahruugen zii sarnmeln, und hatte uamentlich gelerut, mit 
den allereinfachsten Mitteln und niit wirtschaftlichrni Brfolg zit arbei- 
t,en. Er war unermiidlich, dariiber zu erzahlen, uncl bewahrte fiir 
seioen Chef, dessen Gattin und seineu Arbeitsgenossen Dr. Fil s i u g e r  
stets dankbare Erinnerungen. 

Unsere Lebeoswege waren aeit dem letzten lrohlicheu Beisaiiimen- 
sein auf der Pariser Ausstellung im SpLtaommer 1867 getrennt yer- 
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laufen. Ich war  schon seit 1866 im belgischen Staatsdienst ale Unter- 
richtsassistent an der Uoiversitat Gent, und nach K e k  u l d s  Rerufung 
an die Boouer Hochschule boten sich rnir zwei Nijglichkeiten. Mein 
vielvermbgender Protektor, l'rofessor S t a s  in Brussel, brachte niir eine 
gut dotierte Lehrstelle an der Laudwirtschaftsschule Gembloux i n  
Vorschlag, wahreud lnir K e k u l i :  die erste Assistentenst'elle am Che- 
rnischen Institut der Universitat Bonn aobot; obgleich ich mich dort 
mit our 1500 Mk. Gehalt begniigen sollte, schwankte ich nicbt laoge 
rind folgte den1 Meister, der vorangegangen war ,  mit dem Sommer- 
semester 1868 nach der rheinischen Hochschule; icb hnbilitierte mich 
dortseibst nls Privatdozent, und als im  Fruhjahr l8G9 mir K e k u l j  
einen Brief Y O U  G u s t .  S i e g l e  vorlegte, der fiir seine Farbeofabrik 
einen tiichtigen Cherniker unter sehr guten Bediuguugen suchte, so 
Iebnte ich ohne weiteres deri Eiotritt i n  die Technik nb. Ganz tin- 

verniutet wurde ich trotzdeni in die Industrie gefuhrt. Nacb Semester- 
schliiB irn Sommer 1869 besuchte ich meine in Mannheim wohnenden 
Scbwestern; ich hijrte schon in Houu, daI1 Freund G r a e b e  in tler 
Lndwigshafener Anilinfabrik rnit C a r o  zusnnimenarbeite, urn die mit 
L i e b e r n i a n n  geniaahte Entdeckung der Darstelluug kunstlichen Ah- 
znrins nns Anthracen fur die technische Darstellung z u  ermBglichen. 
L)as Alizarinproblem hatte mich schon IS64 beschaftigt und war Veren- 
I:~ssuog, daB icb deswegen z u  S t e c k e r  ging. Ich besuchte G r a e b e  
nul der Fabrik, leriite C a r o  kenaeu und verfolgte mit steigendem 
Interesse deren Arbeiten ; Gei wiederholteni Besuche wurde ich auch 
bekaont niit den leitendeo Direktoreu F r i e d r i c h  E n g e l h o r n  und 
A u g u s t  C l e m m .  Der  Peuereifer, der Hro. E n g e l h o r n  fiir die 
Entwicklung einer o w e n  Industrie beseelte, verfehlte nicht seine Rir- 
kung auf mich; ich wurde von ihm iu seinen grol3en und sclioneii 
Fainilienkreis eingefuhrt, und ala mir erst iin Auftrng E n g e l h o r n s  
con G r a e b e ,  dann von den Direktoren der Anilinfabrik aogeboten 
wurde, iuich nii der Aosarbeituog der Alizarinfabrikatioo mit Cn r o  
z u  beteiligen, da  war mein EntschluB UIU so rasclier gefaBt, :ils 

A u g u s t  C l e m m ,  der den Betrieb der Anilinfarbstoffe leitete, zii 
seiner Eotlastung einen dafur geeigneten Chemiker sucbte und meinen 
Yorschlag, Heinrich Brunck dafur zu bestimmeo, sofort aonahm. Drr 
F r e u d  wurde zur Vorstellung uach Ludwigshaien gerufen, auch ibnl 
leuchtete dieser Wirkungskreis ein, und so war innerhalb 8 Tageu 
gnoz unvermntet ein Ereignis vollzogeo, das seit Herbst 1869 uusere 
Lebensbahnen fiir die Dauer vereinigen sollte. 

W'lhrend ich nach Bonn zuruckreiste, rim angehngene Arbeiten 
abzuschliellen und mein Verbaltois zu K e k u 16 und dem preufiischen 
Stant zii loseu, kehrte i e r  Freund in seine Stellung zuriick, in der 
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e r  noch 2 Monate verbleiben muate, u m  
dortigen Betrieb einzufiibren. 

Ende Oktober 1S69 ubernahm Brunck 
Anilinfabrik; er beknm eine Wohnung im 

einen Nachlolger in den 

die neiie Stellung auf der 
Portierhaus; seine Tatig- 

keit erstreckte sich uber eine Anzahl Fabrikationen fiir Gewinnung 
der  Anilinfarben, Benzolreinigung und -trennung, Nitrobenzol und 
Aoilinfabrikation, Fuchsiodarstellung; einige Anilinfarben behielt sich 
A .  Clemrn noch Tor, andere leitete ein Franzose D u p r e z .  F u r  die 
nnorganiscben Betriebe waren die Direlitoren C a r l  C l e n i m  und 
t i  i e s e  tatig, wahrend C a r o  und ich die Laboratoriurnsarbeiten fhr 
Alizarindarstellung , sowie die Darstellung von Iodulinen und einern Hen- 
zitlinfarbstoff ubernahmen; zu jener Zeit waren diese wenigen Leute 
dns ganze Chernikerpersonal der Badischen Anilin- und Soda-Fabrik. 

hlit seinem frischen Weseo, seiner liebenswiirdigen Art ,  der 
Fihigkeit, grode kSrperliche Anforderungen spielend z u  uberwinden, 
ftihlte sich der Freund bald heimisch io  dem aufblubenden GewhLfte. 
Gebieterisch drangte sich dem Anilinfarbenfabrikanten die Notwen- 
digkeit auf, r o n  reinen Kohlenwasserstoffen auszugehen. Das hatte 
Ijruock schon bei d e  HaEn gelernt; der Franzose S a v a l l e  hatte 
nach dem Torbilde der Spiritusrektifikationsapparate einen Trennuugs- 
apparnt fur die homologen Benzolkohlenwasserstolfe konstruiert. Noch 
irn Jahre 1869 wurde Brunck mit der Mission betraut, nacb Paris z u  
reisen, mit dern Erfinder das Ghschaft zur  Lieferung eines solchen 
Colonnennpparates abzuschlieflen und alsdann die Aufstellung und 
Inbetriebsetzung des Apparates in Ludwigshafen zu ciberwachen. Erst 
mit der Darstellung wirklich hochgereinigten , gefrierlahigen Beuzols 
und reinen Toluols begann die hlSglichlieit, reines Anilin und die 
beiden isomeren Toluidine zu gewioneo, und diese Aufgabe wurde zii 

aiiifang 1 b70 yon Brunck befriedigend durchgefuhrt. 
Weniger erfreulicb waren alsdann die Versuche, mit den ge- 

trennten J3asen die Fuchsinfabrikntion durchzufuhren; nach rein ern- 
pirischem Verfahren hatte man ein gewisses Rezept fur die Fuchsin- 
schmelze mit ArsensLure gefunden; es dauerte Wochen, bis nus der 
Rohschmelze die grof3en Krystalle erzielt werden konnten, die einen 
besonderen IIandelswert besaBen, der weniger beeinfluat wurde durclr 
die Farbeeigenschaft als durch gewisse physikalische Werte: IIarte 
der Krystalle, Glanz, GriiBe, Zerbrechlichkeit. A u g u s t  C l e m m  
hatte clurch Geduld und Zahigkeit hierin gewisse Typen gezuchtet, 
und es war ein groher Jammer,  als wochenlang dieser Stolz der 
.Badischen,\ nicht in der friiheren Schonheit erhalten werden konnte. 

Mit Eifer beniachtigte sich Brunck ferner eioer neuen Fabri- 
kation, der Darstellung des Cblorals, u n d  erzielte dabei Erfolge. 



Schwierigkeiten hatte rneio Freund rnit der  Piihrung der Ge- 
schaftsbucher ; alles Schreibwerk mar ihm unbequern, und gar  Znhlen 
in ein Foliobuch einzutragen uod zu addieren war fur den lebbnften, 
scbaffensfreudigeo hfann ein Greuel. Sein Vorgesetzter war i n  diesetn 
Punkt  allzu genau, und eine leicht auszugleicheode Verbesserung 
durch Anstellung eines kaufrnanniscben Hilfsarbeiters. murde nicht 
genebrnigt. 

hIit C n r o  zusarnmeu war ich zu jener Zeit auf der ersteo Nieder- 
lassuog der Fabrik nuf dem Jungbusch in Mannheim beschiiftigt; 
wiihreud der Wochentage kani ich rnit deni Freunde n u r  ab und zu 
in den Abendstunden ziisammen. Sonntags rnachten w i r  gemein- 
schaftliche Ausfluge in die PFalz, und rnit Vorliebe lenkte der Freund 
uosere Schritte zu seioem Bruder D a n i e l  B r u n c k ,  der auf eineni 
Gut rnit Muhlenbetrieb drei Stunden von Ludmigshafen entfernt i n  
GroQkarlbach als Landwirt taitig war; der Rruder D a n i e l  hatte lange 
Jahre Rechtswissenschaft studiert , sich nucli als Corpsstudent nusge- 
zeichoet, dann aber die Jurispriidenz aufgegebeo itnd sich der Lantl- 
wirtscbaft gewidrnet; er war ein lieber, herzensguter Mensch, der bei 
der Familie F i t t i  11 g ,  Verwandteo roo Bruocks, als Schwiegersohn 
aulgenornrnen wurde. lch war rasch heirnisch bei diesen liebens- 
wiirdigen Leuten, uod wenn wir i m  Friihjabr 1870 dort Sonntags die 
Gnstfreuodschaft genossen, so war das fur rnich ein Idyll bescheidener 
Gluckseligkeit nach der Wochenarheit irn Fabriligetriebe, und ich folgte 
gern dern I'reunde imnier wieder nach GroBkarlbach zu deli guten 
Menschen, von tlenen rnir besonders die anziehende uod liebliche Er- 
scheiniiug der Frau B r u n c k ,  die als still waltende, rniisterhafte Ha:ts- 
frau, Friede und Behaglichkeit um sich verbreitend, in dankbnrer 
Erinnerung bleibt; dnruber verslumte ich zu sehen, dalj der Freund 
von der juogeren Schwester, detn Fraulein E. F i t t i n g ,  iini so mehr 
gefessel t wurde. 

Wir  wnren durch unseren Beruf iind unsere chernischen A u f -  
gnbeo so in Anspruch geoornmen, dalj wir den politischen 1'i)rgBogen 
skein besonderes Interesse zuweoden konnteo; der irn Juli 1870 pliitz- 
lich nusgebrocbene Iirieg iiberrascbte uns \-ollstanclig. In den1 ini- 
pulsiven Freund erwachte sofort der EntschluB , als Kriegsfreiwilliger 
i n  die Armee einzutreteo; vorher aber knm noch dns stille Liebes- 
'biindnis rnit FrLulein E r n i l i e  F i t t i n g  durch eine Verlobuog ziirn 
A hschluB. 

Der Kriegsdienst meines Freundes 1S70/7l trennte u n s  attf ein 
J a h r ;  besondere kriegerische Lorbeeren zu sammelo, hatte er keine 
Gelegenbeit; anfanglich im Garnisonsdienst in Gerrnersheirn nod Lao- 
dau  verwendet, war er  bei der Belngeriing ron Bitsch tstip; und kehrte 
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n1s Leutnant der Reserve nach Beendigung des Krieges in seine Stel- 
Iiing zuriick. 

Mit frischem Mitt trat der Freuod in deu Sriiheren Wirkungs- 
kreis uod hatte das (jliick. am 23. September 1871 die Braut aIs 
( ,; :I tt in h ei m z u f ii hren . 

Deni giii,cklichen jungen Eheponr wurde gegen Ende des Jabres  
r i n  Wohnhaus nu! der Fabrik eingeriiumt und da. iu jener Zeit eine 
ltiiuniiing der Mnunheimer Niederlassung erfolgte, so wurde mein 
Arbeitsfeld ebenfnlls dorthirr verlcgt und niir Wohnung in dem von 
den Brii n c k schen Kheleuteii bewohoteu Hause augewiesen. 

Dns intinie Verhaltnis zu dein Freunde und seiner jungen Gattin 
wurde dadurch befestigt, niit aleni 30. Dezember 1872 wrurde denselben 
ein Sohu geboreo, a n  dem ich Patenstelk. iibernahm. T?as Gliick im 
Ilause w a r  gro8; Rruuclc liatte eine riihreotle Freude ao tlem sich 
girt entwickelnden Iiinde, dns Fnniilieuleben nahm ihn voll in Anspruch; 
leider bliel, der jungen Ehe ein schmerzvolles Ereiguis nicht erspnrt, 
tler kleine Car l  verschied im August 1873. 

Fiir iiusere Bndische Anilin- und Soda-Fabrili war das Jahr 1873 
bedeutungsvoll. Die Aoiliofarben und das seit 187 1 in steigender 
Produlition begriffeoe Alizarin wurden i n  Ihmangelung eines spezielleu 
knufiriLnnischen Vertriebsapparates an Grol3hZndler verkauft, nameu tlich 
nri R u d o l f  K n o s p  in Stuttgart, und an D a h l  LL CO. in Barmen; es 
frhlte u n s  die direkte Beriihrung niit der Kunclschaft. G u s t a v  S i e g l e ,  
t i i t .  iiinge Triebkraft der Firma H e i o r i c h  S i e g l e  in  Stuttgart, und 
It  lid. K n o s p  waren riihrige Konkurrenten auf dem Farbengebiet. 
Einenr Freund S i e g l e s  in der Wiirtteinbergischen Vereiusbauk, tletii 

lirri. nr. jur. K i l i a n  S t e i u e r  (der splitrr in1 AufsicLtsrate der 
Aniliufabrik eine fiihrende Kolle hittte), gelang es, widerstrebende 
liiteresseu zit vereioigen und die beiden Stuttgarter Firmen unter der  
lieu gegriindeten AktiengesellJchaft Badische Anilin- uud Soda-Fabrik 
t t r  it der fruheren Gesellschnft gleichen Namens zii vereioigen. 

Diese Vereiuigung brachte CroWes Leben i n  dns Lud wigshafener 
c;eschift. Hr. G u s t a v  S i e g l e  uahni den tiitigsten Auteil an den 
hstrebungen der jungen Cherniker ; verschiedene Cheniiker der 
S ieg lescben  Fabrik wurden von tler Badischen nufgenommea, so 
nnrnentlich S i g m u n d  V i s c h e r  und Dr. Ad.  W a l z ,  W i s c h i n  rind 
andere. Das Verkaufsgeschaft und die Fabrikation der l'igmentfarben 
verblieben i n  Stuttgart, diejenige gewisser Anilinfarben wurde nacb 
1,udwigshaFeu transferiert. 

Ein wichtiger Restnndteil des Si egleschen Geschaftes war eine 
mf den1 IlochFeld bei Iluislurg gelegene Fabrik; dort wurde unter 
tier Leitung YOII Dr. F a b i a n  Chromgrun (Chromoxydhydrat) fabri- 



ziert und Anliiufe zur Pabrikation yon Alizarin versucht. Dn auch 
die Badische schon langer unter C a r l  C l e n i m s  Leitung Chromgriin 
fabrizierte, so wurden die dortigen Einrichtungen iibernommen. ISs 
eotstand die Frage, was mit der  Duisburger Fabrik geschehen sollr. 
Nncbdern irn Friibjahr 1874 Versucbe fehlschlugen, die Pabrik zii w r -  
kaufen oder zu vermieteo, und wir in Ludwigsbafen gedr2ngt w:iren, 
die Reinigung des Rohanthracens i n  RriiBerem Unifange zu betreiben, 
wiirde beschlossen, dieses griilltenteils nus Englaud  kommende Roll- 
material auf dem Duisburger Resitzturn iri reinere Form z u  bringer) 
tinil als hochprozentige Ware zu u n s  zii rersenden. Freund Brrinck 
sollte mit dieser Aufgabe betrarit werden. Vorgreifend darf icL aus- 
sprechen, (la13 diese Idee sehr ungliicklich war;  uni mornentanen 
Schwierigkeiten nus dern Weg zii gehen und UIII  einen nnderen 
Chemiker mit Rruncks Obliegenheiten zu betrauen, schlug man diesen 
falschen Weg ein, der nach zwei Jahren wieder aufgegeben nerden 
mufite, schon ails dem einfachen Crrunde, weil diese Antbrncen- 
Reinigung Tiel zu teuer karn und die Alizarinfabrikation niit z u  
grofien Spesen belnstete. 

Diese geschlftlichen J3inbuBen kanien nber der 'Tatsache gegeii- 
fiber gar nicht in Betracht, daB sich i n  der freieren I,uft am Nieder- 
rhein und der unabbiingigeren Stellung die schlumrneruden Talente 
Bruncks machtig entwickelten; der Badischeii wuchs aiif jenern Hoden 
der  zukiinftige leitende Direktor. 

Brunck karn durch seine Stellung mit einer Anznhl fiihrender 
Persijnlichkeiten der dortigen chemischen GroBindustrie und Risen- 
iridustrie in Beriihruag, ich nenne Dr. O t t o ,  J u l i u s  W e b e r ,  G i e s r ,  
B e r n i n g b a u e .  Das ganze groflzugige Leben i n  der rheinischeii 
Industriegegend waren i n  holieni Grade nnregeud a u l  den Freund. 
Er verstand es auch, eicb iiberall gut einzufiihren u n d  sich Beachturig 
zu verschaffen. 

Wir  batten ini Jabre 1875 die Alizarinfabrikation schon weit 
entwickelt, unsere Marken waren vorteilhaft bekanut, der Verkaiif 
hatte die Fabrikation iiberllugelt; mein Driingen, die Anthracen- 
Keinigung mit dern Freunde nach Ludwigshafen zu verlegen, fand 
Gehiir, und nur da.s Suchen nach einer anderen Verwertungsrniiglichkeit 
fiir den Duisburger Besitz bielt die R.enlisierung meiner Wiinsche aul. 

Es wurde beschlossen, Brunck nach England zu senden mit dern 
Auftrage, in  Begleitung nnserer englischen Agenten die Gasteer-Verar- 
beitung kennen zu lernen und ihnen einige Fingerzeige fiir Anthracen- 
einkHufe zu geben; alsdann aber auch die englische anorgaoische 
GroBindustrie kennen . zu lernen. Rrunck sab vielerlei , Interessantes 
iind berichtete dariiber' an den Vorstand. Nach Duisbnrg zuruck- 



gekehrt, brachte e r  als fur die dortigen Verhaltoisse geeignet d i e  
Fnbrikation von Kaliumbichromat in Vorschlag (September 1875), der  
billigeren Kohlen wegen konne diese Pabrikation mit Yorteil aufge- 
nommen und zunlchst unser eigener steigender Bedarf hergestelk 
werden, e r  unternnhm vorbereitende Schritte in  dieser Richtung; die 
hge legenhei t  wurde aber nicht weiter verfolgt, da eio anderes Projekt 
aufgegriffen wurde, zu tlem die Informationsreise des Freundes wohl 
den dnstoI3 gab. 

Eine englische Gesellschnft, welche kupferhaltige Schwefelkies- 
gruben in Spanien ausbeutete, ninchte das Aoerbieten, dieseu Schwefel- 
kies i n  den suddeutscheu Fabriken am Oberrhein nuf Schwefelsaure 
und die Abbrande alsdann in Duisburg auf Kupfer weiter zu verar- 
beiten; Mat . thes  &, W e b e r  wurdeii in Duisburg fiir diesen Plan 
gewonnen, die Interesseoten bildeten eine A ktiengesellschaft unter der  
Firma Duisburger Kupferbiitte, die unsere Liegenscbalten kauflich 
uberoahni, daniit wurde Brunck in1 Sommer 187G wieder frei. V o r  
seiner Ubersiedelung nach Ludwigsbnfeo benrbeitete Brunck niit nr. 
(>.  W e y l ,  dern friiheren nirektor  der in Liquidation getretenen 
G e s s e  rtschen Alizarinfabrik, Versuche zur Darstellung von Antbra- 
rliinon mit Chromkali uud SalzsBure (statt Schwefelsaure) aus  subli- 
niiertem Anthracen; tliese Versuche hntten unsereni Verfahren gegen- 
uber keinen Vorteil und wurtlen wiecler nufgegeben. Wir verdanken 
aber Dr. W e y l  die Anregung zur  Wiedernufnahme der Druckschmelzen 
nbit Kaliurncblorat zur Fabrikntion yon Alizarin und hnthrapurpurin, 
sowie zur Einfiihrung der Sublimation des Aothrnchinons behufs 
letzter Reioiguog dieses Korpera. 

I m  Ilerbst 1576 kam Brunck mit seiner jungen Cattin und zwei 
Kindern nach Ludwigshafen zuriick. Der  Abschied von Duisburg v a r  
scbnierzlich fur die jungen Eheleute, sie gaben liebe Familienbeziehungen 
auf, Brunck war i n  sorgenfreier geachteter Stellung untl erzahlte 
spatern gem, die Jahre  in nuisburg seieii die aogenehmsten seines 
Lebens gewesen. 

Bruucli ubernahni i n  Ludwigshafen die Fabrikntion von gereinigtem 
Aothracen und Anthrachinon, Chromwiedergewinnung unter der Assi- 
stenz von S. V i s c b e r ,  wiihrend ich selbst mit H. A p p e n z e l l e r ,  der 
September 1875 l e i  u n s  eiogetreten war, die 1)arstelluog yon Chlur- 
authracen uod den Arlthrachinonsulfosaiiren sowie die Aliznrinfabrikation 
behielt. Dem Schaffensdraog des Freundes genugten diese Aufgaben 
nicht, und es  wurden ihm noch allgemeine Kraftbetriebe und die Gaa- 
fabrik unterstellt. Das Verhaltnis zu A u g u s t  C l e m m  war ein sehr 
gutes, die in  Duisburg entfalteten Krafte und wertvollen Eigen- 
schaften konnten dem Vorgesetzten nur Anerkennung abootigen. 
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Durch C a r o  s Herstellungsverfahren des Alizarinorauge (Nitro- 
alizarin) konnten wir unsere Alizarinfarbenskala um eine interessante 
Nuance bereichern. Das Jahr 1877 rerlief unter standiger VergrBBerung 
der Einrichtungen fiir Alizarinfabrikation j dabei unterstiitzte und 
forderte der technisch hochbegabte Freund auch meine eigenen Betriebe, 
mir wurden der Konkurrenz nicht nur durch die Qualitat und Viel- 
seitigkeit der hlarken, sondern auch durch die GroIje der Produktion 
iiberlegen. 

Zu Anfaug Jul i  1877 berichtet unser Agent C h a r l e s  b l i i  l l e r  in 
Mulhausen i. Els., da13 der Colorist P r u d ’ h o m m e  aus iinserem Nitro- 
alizarin mit Glycerin und ScBwefelsaure einen die Beizen blau an- 
farbenden Farbstoff erhalten babe und sendet Ausfarbungen nuf niit 
Ueizen bedruckten Streifen ein. Diese Proben wiesen unreine Tone 
auf, in denen sich allerdings blau auf der Eisenbeize erkennen IieIj; 
einige fluchtige Vereuche fuhrten dazu, die stiirmisch verlaufende 
Reaktion zu m5Bigen und durch Ausschutteln rnit Losungsmitteln das  
reine Produkt i n  braunen Krystallen zu gewinnen, die in geigneter 
Verteilung die Beizen i n  reinen blsuen und violetten Tonen anfarbten. 
Ich empfahl dem Freunde die weitere Bearbeitung und hatte bei meiner 
Ruclikehr von einer Reise die Freude, scbon die Vorbereitungen fur 
die fabrikatorische Darstellung des A l i z a r i u b l a u s ,  das Brunck rnit 
s. V i s c h e r  inzwischen bearbeitet hatte, iu Ausfiihrung zu finden. In  
meiner sechswochentlichen Abwesenleit hatte der Freund rnit glu- 
hendem Eifer diese erste grBl3ere chemische Tat vollbracht, und die 
Euergie und die nacbhaltigen Bestrebungen, dem neuen Produkte Ver- 
~endangs in i i~ l ichkei t  zu erschlieaen, sind typisch fiir seine Art sicb 
durchzusetzen. 

DurcL diese mit Hochdruck betriebene Alizariublau-Arbeit hatte 
sich Brunck als bervorragentler Chemiker erwiesen, die zu uber- 
windenden Schwierigkeiten waren erheblich. Schon i n  den letzten 
Jionaten des Jahres  1877 konnte man ZUP Farbrikation des Farbstoffes 
iibergehen, und nachdem durch Versuche in der Praxis seine vorzug- 
lichen Eigenschaften festgestellt waren, erschien das Alizarinblau rnit 
Beginn des Jahres  1878 auf dem Markte und erregte grodes Aufsehen. 

Auch die wissenschaftliche Welt hatte Anlaa, siclr mit der merk- 
wiirdigen Keaktion, auf welche P r u d ’ h o m m e  aufmerksam gemacht 
hatte, zu beschaftigen. Brunck hatte C. G r a e b e  mit der Untersuchung 
des Farbstoffes betraut, als deren erstes Ergebnis die iiberraschende 
Totsache gefunden wurde, daB die Zusammensetzung des neuen 
Korpers der Formel Clr H g  NOc entspracb; dqmnach war  das Kohlen- 
stoffskelett des Glycerins i n  das Molekul eingetreten und G r a e b e  ver- 
mutete eine Ringbildung. Die spiiter erschienene ausfuhrliche Arbeit 
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t ies groBen Forschers I) begriindete i n  scharfsinniger W-eise die ICuri- 
stitutioosforniel des Alizarinbl:ius. Ich liann mir nicht versagen: das \ o r  
5.2 .Jahren erwiesene interesante  Pornielbild : 

CH : CH. CII 11 CC) . 
HI, .E 
H ~ . @ I 1  

I1 co OH 
cleiii geoeigten h e r  i n  tins (fetl5chtni.; zuriickzirruferi. 

Wie C, r a e b e  :tls der \.ertreter der Deittschen Cheuiischen Gesell- 
scIi:tft bei der Traiierfeier fiir I3rtincli hervorhob, h a b m  diese Reaultatr 
ZLI einer der wicbtigsten Syntheseri der orgaiiisc+lien Cheiiiir, drr  
d,k r a u pscheri Chinolinsynthese, gefiihrt '). 

Fiir Bruucks liiinftige Laufbahn waren diese VorgRuge in1 Z I I -  
s:iiniiienliang wit: aeiuer Alizarinblnii-Arbeit von der allergrijl3teri l h  

Ei n er allgeiii ei II e ti Ver w e ndu ngsf Shigli ei t tles A lizarinblaus I\ n I' 
dessen Schwerliislichkeit ini Wege; Iieini Siiclien iiacb fiberwindung 
dieses hi iktaudes gelang es Brunck, eine 1i;slichere I~o€ipelverbin[litii~ 
& s  Farbstoffrs rnit Natriunil)isulfit zii ertialten; :\Is beste Heize ergnil 
sich die Chron-ibeize. 

In das J : i h  1878 fallen :iiicIi die ersten Versiiclie iiber die Ver- 
wendharkeit tler tilizarinfarberi n u f  W o l l e .  Rei den sinkenden Preiseu 
fiir die kunstliclien Alizarinfarbell und deni allrniihlichen Verdrangeii 
tler Krapp-Priiparate wnrtlen zuniichst .in Frankreicli Versuche unter- 
nommen, die roten Militiirtuctie (Franzoseuhosen) rnit dell Alizarin- 
F:trbstoffen herziistellen; es  war tlas lteine leichfe Aufgabe, die 
JIilitiirbehorde bing fest an cleni nlteti Typ, und erst nacli Uberwindung 
mnncher Schwierigkeiten gelang die allniahlicbe Einbiirgeriing nach Jahr 
u r i c 1  Tag. Brnnck hatte die groBe Redeutung diesw Aufgabe erfdi t  
i i n d  bei seineii Heisen nach Yrnnkreich uod riach Eugland festgestellt, 
wie wichtig fiir einen Ilasserilionsuin cler Alizarinfnrbstoffe deren Ver- 
wrndung i u  cler Wollfiirberei wsire. Als zu Ende der 70er Jahre dir 
I.':irbensknlrr durch das Alixnrinllau, dns Galleiri und CGrulein el- 
vri ter t  wurde, nahmen i u  einigen Konsurngebieteri die Wollfarber 
wisere Fnrbstolfe ziigernd aiif, zuerst i n  Anierika, und nls wir ron 
dort Proben erhielten, auch in Englaud uud in 1)eutschlxnd; rnit 
Brunckschem Feuereifer wurden die Koosiinienten auf die Vorziige 
dieser A1izariiif;irben vor den bis jetzt gebriiuchlicheu Holzfarben hill- 
gewiesen und mit Ziihigkeit die .\lilitiirtiichfabrikanten nach und nncli 

j )  % [ I .  1-1. dkraup ,  M. 2, 139 [I6Sl]. 

clf*rltnng. 

- ~~ 

1) C. G r s e b e ,  A .  201, 333. 
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gewonnen. Der  Freund lieW nicht nacb, durch personliche e b e r -  
redung allmahlich auch die Behorden fur die neuen Farben zu ge- 
winnen und hatte schlieWlich rnit seinen Werbungen Erfolge *) ’). 

Die wachsende Konkurrenz auf dem Alizarinfarbengebiet veran- 
laBte mit Beginn der  80er Jahre  des vorigen Jahrhunderts eine a b e r -  
produktion, und damit sanken naturgemiifl die Preise; im Jahre 1875 
wurde bei schon groWer Produktion das  Kilo 100-prozentiges Alizarin 
rnit Mk. 57 verkauft; im April 1881 konnteu nur Mk. 20 daliir erlost 
werden. Nach Abzug der Verkautskosten llieb selbst den best arbei- 
tenden Fabrikanten nur ein Hetrag, der deu darnaligen Herstellungs- 
kosten nahekam; einige weniger vorteilhatt arbeitende Fabriken 
hatten unter dieseu Marktverhiiltnissen Verluste, 

I) Die Alizarinfarben (Alizarin, Anthrailavin, Anthrapurpurin, Alizarin- 
orange, Alizarinblau usw.) kbnnen auf Baum wol l e  durch geeigneten Auf- 
druck zusammen mi t  den Beizen und nachherige geeignete Behandlung als 
Lacke  fixierf merden (Druckverfahren). Diese Lacke  kbnnen aber auch 
dadurch mit der Baumwol l faser  verbunden werden, daD man Eisen- ,  Ton-  
e rde- ,  Chromverbindungen zuerst rnit der Faser vereinigt, die Begleitsub- 
stanzen durch Auswaschen entfernt und die so priparierte (mordancierte) 
Baummolle in Stiicken oder in Stringen in einem Parbstoffbatle auslirbt. 

In ahnlicher Weise verfihrt man in der Wol l f i i rbere i ;  die Technik 
des Verfahrens ist aber entsprechend dem verschiedencn Rohmaterial etwas 
anders. 

Die St i ickff i rberei  fiir Wolltuche wird nur vereinzelt ausgefiihrt. Fir 
den Hauptkonsum wird die Firrberci a d  lose Wolle in Anwendung gebracht. 
Die lose, entfettete M’olle wird durch einen S u d  mit Tonerde- oder Chrom- 
beize beladen und nach dem Waschen iu  einem Pirbebad mit drm betreffen- 
den Farbstoff ausgefarbt, der GbemchuB weggewaschen und die gefiibte Wolle 
alsdann entweder ungemischt oder gemischt mit ungefirbter oder anders ge- 
firbter Wolle versponnen und alsdann xu Tuch meiter verarbeitet. 

Die Alizarinfaibstoffe, die von B. A. S. F. fiir Wolliirberei empfohlen 
wurden, sind: A l i z a r i n r o t  (His), Alizarinorange (1879), Gallein und CBru- 
lein (1880 mit Chrombeizo empfohleo), Alizarinblau (lSSO), Alizarinblau S 
(von Brunck entdeckte Doppelverbindung rnit Natriumbisulfit 1851), Alizarin- 
rot S (Alizarin-sulfosaurc 1884), Alizarinmnrron (1885), Anthraeenbraun (1886), 
Galloilavin (lass), Alizarioschwarz S (1886 Naphthazarin), Alizaringriin, Ali- 
zarinindigblau (1886), Antbracenblau (1891), Beizengelb (1893), Carbazolgelb 
( I  893). 

9 Dr. 0. N. W i t t :  Die Alizarinfarbstoffe in ihrer Bedeutnng fir die 
Wollfirberei. Vortrag vom 4. Jan. 1992, Verh. V. Gew. Sitz.-Ber. 1892, 5. 
Vortrag von L. Lehmann, 27. Mai 1889: Die Anwendung der Alizarinfarben 
zum Firben der Wolle, Wollengewerbe 41, 702 [1889]. Theorie und Praxis 
dcr Wollfarberei mit Alizarinfarben, B. A. S. F. 1894. 

Berichte d. D. Chem. Gesellschsft. Jahrg. XXXXVI. 44 
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L)er starke Riickgang in1 Ertriignis der Alizarinfabrikation durch 
die stiindig fallenden Preise gegen Ende der 70er  Jahre war den 
Pinnnzleuten der beteiligten Fahriken besonders scbmerzlich. Brunck 
iind ich hatten das Vertrauen, den Kampf mit der Konkurrenz z u  
besteben und durch weitere Fortschritte in der Fabrikation und die 
Uberlegenheit umerer Qiialitlten der scliwacberen Konkurrenz den 
Mitbewerb zu verleiden und damit wiecier gewionbriogendere Verhiilt- 
nisse zu erlangeo. Wir  hatteo Freude an den Resultaten uoserer 
Arbeit und durften u n s  des Erfolges rubmen, nacb zehnjahriger Wirk- 
samkeit neue stattliche Anlagen gescbaffen zu baben, die 1500 Arbei- 
tern lohnenden Verdienst gewiihrteii, wahrend in der kleinen Pabrik 
bei unserem Eintritt ltaum 500 Arheiter tatig waren. I n  unserem 
Pabrikantenstolz wurden wir  bestarkt durcb A u g u s t  Clemni  und 
G u s t n v  S i e g l e .  In Gegensatz kamen n i r  zu einem andern Mitglied 
tler Direktion, den) lediglich das  Ertriignis des Werkes maflgebend 
war und der suchte, rnit gewaltsamen Mittelo d s s  finaozielle Resultat 
zu heben; so wurden Biindnisse mit englischen Fabrikm erwogen, 
uni Antbracen i n  eine Hand zu bringen; weiterhin faodeti Verhand- 
lungen statt, um die Alizarinfabriken zu einer Konvention zusammen- 
zuschliefieu; unsere abweichende Meinring wurde nicht beachtet, wir 
verlangten aber, mitberaten zu durfen und Anstellungsvertrlge zu er- 
halten, die uus  in  dieser Beziehung Gewiihr boten. Auf Rat von 
C,. S i e g l e  wurden unsere Wiinsche betriedigt: wir bekamen Prokura. 
muWten aber dem entschiedenen Willeu S i e g l e s  nachgeben, und mit 
unserer Zustimmung wurde am 5. September 1881 YOU 7 deutscben 
und einer englischen Firma die erste Alizarinkonvention abgeschlossen'); 
damit kamen die Verkaufspreise fur Alizarin wieder erheblich in die 
Hohe uud brachten den beteiligten Fabriken lobnenden Verdienst. 

Durch die vorerwlhnten Konventioosbestrebungen war anch i r i  

der damaligen Direlition Uneinigkeit entstaodeo, und eine tiefgehende 
Spaltung unter den Personen beeintracbtigte mebrere Jahre  bindurch 
die Aktionsfahigkeit. Der  technische Leiter A u g u s t  C l e m  m war 
eio tiichtiger Cbeniiker und hatte urn die erste Entwicklung der Aoi- 
linfarben unbestreitbarr Verdienste; e r  iinterstiitzte uns  dsrin. eine 

I)  Die beteiligten Firnien waren: Badische, Farbwerke HGclist, Parben - 
fabriken Elberfeld, Car l  N e u h a u s ,  B u r t  B o u l t o n  I% H a y w o o d , ' G r u h e  
ti Co., Dr. C. Loverkus  Q Shhne ,  J. BrBnners  Fabrik. Kurz nachher 
traten hinzu A r z b e r g e r ,  S c h 6 p t  & Co. und F r a n z  Rabeneck ,  Moskaii. 
Diese Konvention wshrte bis 8. August 1885. Es traten innerhalb dieser 
Zeit neue Konkurrenzfirmen auf, die uns Aktionsfreiheit wiinschenswert 
machten. Eine n e w  Alizarinkonvention unter anderen Bedingungen wurde 
am 15. April 1900 abgeachlossen. 
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bessere Organisation fur das grod gewordene Geschaft zu schaffen, 
begiinstigte den Ausbau der verschiedenen Einrichtungen fur Arbeiter- 
fiirsorge, und wir hatten an ihm einen gewissen ltiickhalt fur unsere 
Bestrebungen, wiihrend stetige KHmpfe rnit der anderen Seite wareo. 
I n  diese Zeit fielen sehr wichtige Entdeckungen auf dem Farben- 
gebiet '), und der technische Leiter verslumte hier, rechtzeitig einzu- 
greifen; er nahm nach Portdauer der unerquicklichen Zustiinde mit 
Beginn des Jahres  1882 seinen Kiicktritt, den Kampfplatz seinen 
Gegnern iiberlassend. 

Brunck uod ich, als Betriebsleiter der Alizarinfabrik auf dieseni 
Gebiet festgehalten, konnten nur rnit Betriibnis uber eine Menge ver- 
szumter Gelegenheiten Hrn. S i e g l e  gegeniiber berichten; es fehlte 
nicht an einer Anzahl hervorragend tiichliger Cbeniiker: ea seien nur 
C. b l i i l l e r ,  S c h r a u b e ,  C h a m b o n ,  Wiilz ,  K a c h e l ,  S c h u n c k ,  
Y. Mii l le r  hier genannt, aber die zielbewuflte Fuhrung fehlte; der 
AIano, der hier hiitte eingreifen sollen, A n g u s t  C l e m m ,  verlor die 
Lust dazu; das  war ein schwerer Schaden fur die Anilinfabrik, der 
erst nach Jahren wieder gut gemacht werden konnte. 

Am cbemischen Ynrbenhimmel erhob sich um jene Zeit noch ein 
Stern erster GriiBe: Zu Anfang 1880 wurde durch A. B a e y e r  die 
Konstitutioo des Indigos festgestellt und seine Synthese verwirklicht; 
C a r o  nahm rnit Feuereifer in engster Verbinduug mit B a e y e r  die 
technischen Versuche auf, und es gelang ihm Ende 1880 durch Ver- 
wendung von Orthonitrophenyl-propiolsiiure der  Aufdruck von Indigo 
aiif der Faser. Als die elegante Indigobildung rnit Orthonitrobenz- 
aldehyd und Acetou gefunden wurde, die im Reagensrohr mit Leich- 
tigkeit auszufuhren war, da  war E n g e l h o r n  ganz in Ekstase; er 
stellte dem grol3en Erlinder goldene Berge in Aussicht und schilderte 
ihm,  wie in kurzer Zeit aus der zu begrundenden Jndigofabrik Wageu- 
ladungeri des synthetischen FarbstofFs ihren Lauf in  die Welt nehmen 
wiirden. Brunck und ich hatten alle Miihe, diese Traume auf die 
Wirklichkeit zuruckzufiihren. Der  synthetische Indigo wurde aber 
der  Erisapfel, der die streitenden Fiihrer des Gewhaftes zum offeneu 
Bruche brachte. Als im Friihjahr 1881 b d m  Gescbaftsabschlusse die 
Versuche auf dem lndigogebiet wohl eine grol3e Verlustsumme er- 
gaben, aber dem Einsichtigen zeigten, da13 zunkchst keine Aussicht 
bestand, , d e n  gro13en Indigoa:  rnit Erfolg zu fabrizieren, wurden 
auch C a r o  und E n g e l h o r n ,  bis dahin iiberzeugte Optimisten, be- 
denklich; C a r o  trijstete Hrn. S i e g l e  rnit der Meinung, es kijnnte 

I )  1875 kamen die Eosine, 1876 erste Azofarben, 1877 Orange 11, Chry- 
soidin, Echtrot , Ponceau, Siiurefuchsin, Shureviolett, Malachitgrtin, 1879 
Naphtholgelb S. 

~ . _ _  _ _  

24c 
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tiiglich noch etwas Unerwartetes kommen, unr uns ans groDe Ziel zu 
bringen; es dauerte aber noch 9 Jahre,  bis durch H e u m a n n s  Ent- 
deckung ein neuer Weg gewiesen war, und alsdann 8 Jahre unermud- 
lichen Strebens, um durch K n i e t s c h s  und Bruncks kongeniale Lei- 
stnngen die Groflfabrikation des uralten Farbstoffs zu ermoglichen. 

Wenn Rrunck und ich nicht durch bindende Vertrage an die 
Anilinfnbrik gefesselt gewesen waren, und wenn nicht die Aufniunte- 
ruug von G u s t a v  S i e g l e  uns  gehalten hat te ,  so hktten wir nnch 
dem Sustritt A u g u s t  C l e m m s  aus der Fabrik dieselbe am liebsteu 
auch Yerlassen. S i e g l e  beauftrngte mich, Fuhlung mit den neuen 
Farben in der Anilinfabrik zu nehmen, daneben auch die Versuche 
Lum Indigo nicht aus den Augen zu lassen. 

Im Spatherbst 1883 gelang es S i e g l e ,  uns  die Bahn dadurch 
frei zu machen, daD nach einer Verstllndigung rnit E n g e l h o r n  und 
C a r l  C l e m m  beide Herren ihreii Riicktritt nahmen; vor Unterzeich- 
nung der  seit Wochen bereit liegenden Anstellungsvertrlge hatten wir 
noch ein Anliegen, das auf uns lastete. Wir  fiihlten die moralische 
Verpflichtung, A u g u s  t C l e m  m , der sich mit den mal3gebeuden Per- 
sbulichkeiten im Aufaichtsrate verfeindet hatte, dem wir aber Ver- 
dienste fiir die Entwickluug des Geschaftes zuschrieben, uns und der 
Anilinfabrik wieder naher zu bringen; mit Unterstutzung von 5. 
S i e g l e  und K. S t e i n e r  konnten wir seinen Eintritt in den hufsichts- 
rat durchsetzen; wir batten von unseren langen Bemuhungen in dieser 
Beziehung weder Nutzen noch Dank;  erst in den letzten Tagen des 
Jahres  1883 waren alle Schwierigkeiten uberwuoden. Mit 1. Januar  
1884 waren im Vorstnnde des Geschaftes: G. S i e g l e  als leitender 
kaufmiiunischer Direktor , H. B run c k als leitender technischer Direk- 
tor, sodann C a r o ,  G l a s e r  als Direktoren, H n n s e r  als stellvertretender 
Direktor '). 

Brunck, der durch unsere Wahl an die Spitze des Ludwigshafener 
Geschaftes kam, behielt die Oberleitung in der Alizarinfabrikation mit 
H. A p p e n z e l l e r ,  R. B o h n  und C. M e y e r ,  ferner den ganzen anor- 
ganischen Betrieb, SPuren, Soda nnd Chlorpraparate mit G. J n c o  b y  e n ,  
R n s c h i g ,  spater K n i e t s c h  und S a p p e r  als Mitarbeitern; der iirt- 
lichen Lage wegen fie1 auch die Methylenblau-Fabrikation mit C h a n i -  
b o n  als Betriebsfiihrer i n  dieses Ressort. Die Oberaufaicht uber B:Lu- 

1) Vergl. Caro ,  Die Entmicklung in der chemischen Industrie in blann- 
heim-Ludwigsbafen a/Rh., Z. Ang. 17 D], 1343, Heft 37 [1904]. Rede bei 
der Versammlung des Vereins Deutscher Cheniiker am 27. Mai 1904. C. 
G l a s e r ,  Nekrologe auf Aug. H a n s e r ,  Ch. I. 18, 397 [I8951 und auf 
G u s t a v  Siegle ,  Ch. I. 28, 641 [1905]. B e r n t h s c n ,  Nekrolog H. Caro. 
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und Maschinenabteilung, sowie uber die Wohlfabrfseinrichtungen iiber- 
nahm er  ebenfalls. 

C a r o  stand dem Forschungslaboratorium, seit 1887 mit B e r n t h s e i i  
und  spjiter P. J u l i u s  als Mitarbeitern, vor und der Patentabteilung, 
die damals u u r  fiber einen Schreiber verfiigte. 

G la  s e r  iibernahm die alten Anilinfarben mit den Rohmaterialien 
und Zwischenprodukteo, die Azofarben, Eosinfabrikation, Saurefuchsin, 
Saureviolett, hlalachitgriin, Naphtholgelb S mit S. V i s c h e r ,  S c h r a u  be, 
C a r l  Mi i l le r ,  K a c h e l ,  zeitweise L a i b l i n  und S c h u n c k  als Mit- 
arbeitern und suchte mit diesen tuchtigen Kriiften einzuholen, was in 
einer Reihe von Jahren leider versaumt worden war. 

Sowohl im Hauptlaboratorium als auch in den Fabriklaboratorieu 
wurden immer wieder neue Anlaufe gemacht, den Indigo lebens- 
fahig zu machen; die Verlustsumme auf diesem Konto wuchs alljahr- 
lich, obwohl n u r  die grosoren Verlnste darauf verbucht wurdeo. 

Aber viele andere organisatorische Arbeiten nahmen die drei 
Freunde voll in Anspruch. Brunck mit seiner Urkraft und Zahigkeit 
war iinermiidlich; auch H a n  s e r  hatte eine seltene Arbeitskraft und 
- vor uns beiden voraus - eine hervorragende juristische Begabung; 
die Aufgaben wnren groR , uoser Verantwortlichkeitsgefiihl hochge- 
spanut, wir mul3ten jahrelang 9-10 Stunden angestrengtester, inten- 
sivster Arheit beaaltigen, urn unser Ziel zu erreichen, die Badiscbe 
Anilin- uod Soda-Fabrik an die Spitze der Farbenfabriken zu brin- 
gen. Wenn wir auch Kiimpfe unter einander hatten und nicht immer 
mit Hrn. S i e g l e  einer Meioung sein konnten, so hatte doch ein jeder 
von uus die Gberzeugung, daR den Widerstrebenden nur edle Ab- 
sichten leiteten und jedem von uns daaselbe hohe Ziel bestimmend 
war, fur das wir kampften; weil jeder zu seinen Mitarbeitern unbe- 
dingtes Vertrauen hatte, karnen dauernde MiBhelligkeiten, wie friiher, 
nicht melir vor. 

Z u  Ende 1883 kam die Baseler Firma R i n d s c h e d l e r  I% B u s c h  
rnit der Badischen Anilin- und Soda-Fabrik in Verbindung zum 
Zwecke gemeinschaftlicher Begrbeitung der Phosgenfarbstoffe; die An- 
regung d a m  gab Adol f  K e r n ,  der die Mitarbeiterschaft C a r o s  sich 
sicliern wollte. Eioe Fiille neuer interessanter und wichtiger Farb- 
stolfe war die Frucht dieses Zusammengehens I). 

Fiir die Lebensgeachichte Bruncks war dieser Vorgang insofern 
vnn groBerer Bedeutung, als ihm durch diese Verbindung zu Anfang 
1884 R u d o l f  K n i e t s c h  RIS Mitarbeiter zugefiihrt wurde. Dieser 
ganz hervorragend begabte und mit rufiergewohnlichen Charakter- 

I )  Siehe A. B e r n t h s e n ,  Nekrolog H. Caro. 



eigenschaften ausgestattete Chemiker hatte sich init B i n d s c h e d l e r  
iiberworfen. und die Baseler Firma war frob, als wir ibren Ange- 
stellten ubernebmen wollten. Weil wir aber nicht sicher wareo, den  
Feuerkopf auf die Dauer behalt.en zu konnen, wurde e r  i n  der anor- 
ganischen Abteilung angestellt, zunjchst provisorisch mit der Darstel- 
lung von Chlorbenzaldehyd iind Chlorindigo, seiner letzten Arbeit bei der 
Schweizer Firma, hetraut. Bald nach seinem Eintritt bei u n s  Iegte 
er mir den Entwurf einer Reklamation gegen R. G n e h m vor I ) ;  mrine 
Vorstellung, e r  iniige die Angelegenheit auf sich beruhen lassen, war 
erfolglos; ich hatte den ICindruck, es mit einem schwer ZII  heban- 
delndeu Manue zii tuii zu baben. 

Brunck wollte es trotzdem mit ihm versuchen: er hatte iiiit ihni 
kein leichtes Spiel; aber unter seiner groBzugigen RebandluDg und 
verstiindnisvollen Leitung wurde aus dem oft iiberschaumenden Most 
nach und nach ein edler Wein. Das hochstrebende Talent K n i e t s c h s  
bedurfte in seinen Lehrjahren noch sehr der besonnenen Fiihrulig; 
K n i e t s c h  gewann wachsendes Vertraiien zu seinem Vorgesetzten, der 
i h o  zu immer groseren Erfolgen fiihrte. 

Eine erste Errungenschaft war die fabrikationsmiiljige Darstellung 
vim f l i i s s i g e m  C b l o r .  

In  der anorganischen Abteilung war eine zeitweke Uberproduli- 
tion an Salzslure, die als unverkauflich in Korbflaschen auC dent 
IJabrikhot oft halbe Jahre lang herumstand, ein Hauptmifistand; i n  
Schnee und Sonnenbrand verfaulte die Emballage, die zeitweise wert- 
roller war  wie der Inhalt. 

Brunck stellte dem Abteilungsvorstmd Dr. J a c o b s e n  und seineiii 
Assistenten K n i e  t s c  h die Aufgabe, diesem MiBstande abzuhelfen. 

Einer der versuchten Wege war  die ffberfiihrung der Salzslure in 
Chlor und die VerIliissigung dieses Elementes, die nach langen Be- 
muhungen endlich technisch gelost wurde. Wenn dann auch nicbt 
nlle Hoffnuagen in Erfiillung gingen, welche die Reteiligten im !luge 
hatten, so bedeutete die Tat  doch einen groBen Erfolg; heute ist das  
fliissige Chlor zu einem wichtigen Handzlsartikel der Fabrik geworden. 

Bei dieser ersten griifleren Arbeit zeigte sich schon K n i e  t s c h  s 
Eigenart; ein aiiderer hatte sich begnugt mit der Losung der tech- 
nischen Aufgabe, die erst nach mehrjihrigeni zahem Uberwinden der 
maonigfachen Schwierigkeiten erreicht nurde. K n i e t s c h  aber hat sich 
die wissenschaftliche Durchdringung des Stoffes zur Aufgabe gemacht, 
ehe der Gegenstand verlasseu wiirde, und inmitten andcrer driogender 
Arbeiten wurden der Druck,  das Volumgewicht, der mittlere Aus- 

I) Uber Chlorbenzaldebyd und Chlorintligo, U. 17, 7.52, 1273 [t8dl]. 
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dehnungskoeffizient des fliissigen Chlors bei verscliedenen Tempera- 
turen ermittelt'). 

Unriiittelbar an diese Arbeit reihte sich die zweite groBe Errungen- 
scliat't K n i e t s c h s ,  das Koiitaktverfahren zur Schwefelsaure~abrikation. 
Vor der Searbeitung dieses Gegenstandes durch K n i e t s c h  lagen eioe 
Iteihe vou Erfahrungen vor. Dr. J a c o b s e n  betrieb seit dem Jahre 1877 
eine regelmiifiige Fabrikation von raucbender Schwefelsaure nach dem 
Verfahren von C1. W i n k  le  r; man mu13 sich die Schwefelsiiurepreise 
darnaliger Zeit vor Augen halten, nm den mebrjahrigen Bestaud dieser 
Fabrikation zu verstehen. Bis zum Jnhre 1880 kosteten lOOkg 66-gradige 
Schwefelsaure (94OiO S O a H s  enthaltend) ca. 5 ' / I  Mk., Schwefelstlure- 
mouohgdrat (100°/0 S0,Hz) ca. 20 hlk.; 9O0/o SO, enthalteudes 
Oleum der Firma J. n. S t a r c k  in Prag ca. 70 Mk. So konnte man 
nach W i n k  l e r s  Vorgang 66-griidige Schwefelsiiure durch Hitze in ihre 
Koniponenten zerlegen und nach Eotfernung des Wsssers die im 
stocbiometrischen VerhLltnis entstehenden Gase SO1 uiid 0 mit Platin- 
ashest wieder vereioigen, um SO3 zu gewinneu. 

Im Jahre 1887 nahni die Badische Anilin- und Soda-Fabrik nach 
Verstandigung mit der Firma G r i l l o  in Hamborn, der Besitzerin des 
Dcutschen Reichs-Patentes 42215 von H i i n i s c h  und Dr. S c h r B d e r  vom 
I .  Febr. 1587, deren Verfahren auf, urn aus Rostgasen des Schwefel- 
kieses, unter intermedisrer Gewinnung der SO, i n  reiner Form rauchende 
Schwefelsaure in griidereni MaBstabe zu fabriziereo ; dieses letztere 
Verfahren eignete sich besser zum Grogbetrieb und war auch 1-or- 
teilhafter als das Win  k le rsche  Verfahren. 

Er er- 
kannte im Verlauf von lmgwierigen , mit Zahigkeit durchgefuhrten 
Arbeiten, da13 die von W i n  k l e r  veroifcntlichten Grundsatze irrig waren, 
namentlich spiele die Verdiinnung der Gase durch Stickstoff keine 
hindernde Rolle; er wies nach, da13 Platin die weitaus beste Kontxkt- 
substanz bei, die nu r  vor deu n K o n t a k t g i f t e n < ( ,  insbesondere vor 
Arsea, 911 schiitzen sei. Er ermittelte in langeo Versuchsreihen nls 
gunstigste Temperntur fur die Vereinigung von SO, und 0 die Tem- 
peratur von 450° und wies Onach, da13 der VereinigungsprozeS e in  
exothermer sei und deshalb die fortwihrende Warmezufuhr durch 
Gliihen der Kontaktsubstanz iiberflussig und widersinnig sei. Nach 
Entwicklung dieser Grundgesetze gelang es K n i e t s c h  in  langen und 
wiederholten Versuchsperioden durch scharfsinoig konstruierte Apparate 
auf Grund seiner eigenen und der langjiihrigen Erfahrungen der  Fabrik 
und in bestiindiger Mitarbeit von Dr. d a c o b s e n  im Laufe mehrerer 

Whhrend dieser Zeit begann K n i e t s c h  seine Versuche. 

*) A. 254, 100 124 [1890]. 
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Jahre  und unter Aufwand groljer Mittel, ein auf wissenschaftlichen 
Grundlagen beruhendes neues Schwefelsllure-Kontaktverfahren heraus- 
zubilden, welches fiir Gewinnung konzentrierter Saure im Groljbetrieb 
alles Vorangegangene glanzend iiberflugelte und heute noch MI tech- 
nischer Vollendung unerreicbt ist. 

In seinem Vortrag iiber diese Errungenschaft chemischer untl 
physikalischer Technik vor der Deutschen Chemischen Gesellschaft im 
H o h a n n h a u s e  z u  Berlin am 19. Oktober 1901 gedenkt K n i e t s c h  
daokbar seiner Mitarbeiter, insbesondere aber auch der Fiihrung des 
hlxnnes mit dem weitschauenden Blick: H e i n r i c h  B r u n c k .  

Fast  noch grBl3er als bei den beiden vorhergehenden technischen 
Groljtaten war Bruncks EinfluIj und Mitwirkung bei der I n d i g o  - 
F a b r  i k a t i  on. 

Mit den1 Indigoproblem hatte sicb, wie obeu erwiihnt, K n i e t s c h  
scLon fruher beschaftigt in seiner Stellung bei der Schweizer 
Fabrik und bei seinem Eintritt bei uns. Naah H e u m a n n s  Entdeckung 
der  Iodigobilduog durch Schmelzen yon Phenylglykokoll mit Atznatron 
in1 Jahre 1890 gewanneu die Bemiihungen der Cheniiker neuen Anreiz. 
K n i e t s c h ,  dem Brunck in grBl3tem Vertrauen die reichsten Mittel 
zur Vcrfiigung stellte und ihn i n  jeder Weise fiirderte, suchte alsbald 
der Aufsehen erregenden Reaktion neue Seiten nbzugewinnen und 
hehnndelte Phenylglykokoll mit rauchender SchwefelsHure, wie sich 
aus einer Kontroverse mit B. H e y m a o n  erkennen IlBt'). 

Bruncks groljes Verdienst war AS, die Arbeiten zur Fabrikation des 
synthetischen Indigos weiter niit Aufbietung aller Mittel und mit grB13ter 
Energie zu fiirdern. So wurden nicht nur die H e u m a n n s c h e n  Patenbe 
von der Bndiscben Anilin- u. Soda-Pabrili erworben, sondern bald 
darauf auch das Verftrhren von H o o g e w e r f f  und v a n  D o r p  zur Uber- 
fuhrung yon P h t h a l s l l u r e i m i d  durch alkalische Chlorlosung in A n -  
t h r a n i l s a u r e ;  von letzterem Produkt konnte mit Chloressigsiiure die 
P h e n  j l g l y  k o k o l l c a r  b o  n sail r e  erhalteu werden, die bei der Alkali- 
schmelze mit befriedigender Ausbeute Indox~lcarbonsaure bezw. 
I n d i g o  ergab. 

Mit Enthusiasiiius begriil3te Brnuck diescn Weg vom Naphthalin 
zum Indigo als den lange gewchten richtigen. Napbthalin war in un- 
begrenzten Mengen und zu billigen Preisen zu haben. Mit Feuereifer 
wurde von neuem das Indigoproblem aufgegriffen, die bewahrte Kraft 
K n i e t s c h s  herangezogen und die Bearbeitung der  einzelnen Phasen 
des Verfahrens unter eine Anzahl tuchtiger Chemiker verteilt. Ratend, 

') Zur Geschichtc und Chemie der Synthese von Indigosulfosauren (Indigo- 
camiin), B. 24, 2086 [1891] nnd Pateut 68372 (B. A. S. F.). . 



adeuernd  und energisch treibend stand Brunck uber dem Ganzen, 
selbst am eifrigsten fur die groBe Aufgabe wirkend. Die zu erledigende 
Arbeit war auBerordentlich umfangreich, denn die Zahl der aufeinaoder 
folgenden Prozesse war eine groBe, jeder derselben bot verschiedene 
Maglichkeiten und jeder muBte zu eioem selbsthdig sicher funktio- 
nierenden GroBbetrieb ausgestaltet werden ; ein groaer Erfolg wurde 
nach einiger Zeit erreicht durch die direkte Oxydation des Naphthalins 
zu Phthalsiiure vermittels Schwefelsiiure, die unser leider unllngst ver- 
storbener, hochgeschatzter Mitarbeiter E. S a p  p e r  i n  zirher Arbeit 
bewgltigte; aber die Losuog der  ganzen Aulgabe erforderte nahezu 
sieben Jahre, und erst im .lahre 1897 konnte der synthetische Indigo 
auf den Markt gebracht werden. 

Ich veraeise beziiglich der Einzelheiten auf den Vortrag von 
Brunck anlirdlich der Eroffnungsfeier des Hofmann-Hauses am 
20. Oktober 1900. UovergeBlich ist mir das Bild, als mich nach 
Uberwindung der zahllosen Schwierigkeiten Rriinck und K n  i e t  s c  h 
(1 897) durch die Einzelfabrikationen fuhrten und ein bewunderns- 
wertes Verhaltnis der gegenseitigeo Anerkeonung sehen lieBen; an 
tiefgriindigeni Wissen und an hochster technischer Geschicklichkeit 
stand R n i e t s c h  wohl iiber seinem Meister, und doch erkrnnte e r  
dessen Uberlegeoheit i n  der Fiihrung willig an! 

Ich liabe diese drei grolien Errungenschaften der Arbeiteu 
K n i e t s c h s  unter Brnnckscher FiihruDg etwns ausfiihrlicher und div 
chronologische Folge iiberspringend hier im Zusammenhange besprochen. 
weil ich das Zusammenwirken der beiden kongenialen Naturen liir 
die wichtigste Epoche von Rruocks gliinzender Laufbabn erachte. 
Leider waren die Krlfte K n i e t s c  h s  durch ein Nierenleideu geschwacbt. 
Er konnte noch mit Interesse teilnehnien an den Bestrebungen zur  
Darstelluog des Luftsalpeters, einer Frage, die spirter von S c h 6 n h e r r 
gllnzend gelost wurde; allein zwei scbwere Influenzaerkrankungeu 
konnte e r  nicbt iiberwinden, und, nachdem er  sich vorher von Brunck 
in rcihrendster Weise verabschiedet hatte, erlag er anderen Tags a111 
28. Mai 1906 seinen Leiden’). 

Brunck hat  an angefuhrten Stellen iu  diesen Berichten, sowohl iu 
seinem Iodigovortrag wie im Nekrolog fur K n i e  t s c  h, dessen Verdieoste 
gewiirdigt; begreiflicherweise trat der Anteil, den Brunck selbst dabei 
hatte, in  dessen eigener Darstellung zuruck, deshalb erschien es mir 
wichtig, bei Wiederholung dieser Vorgange dns groBe Verdienst 

l) Raschig ,  Nekrolog R. K n i e t s c h ,  2. Ang. 19, 1817. B r u n c k ,  
Nekrolog R. Knie tsch ,  B. 39, 4479 [1906]. 
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Bruncks und die gewaltige Forderung dieser Riesennufgaben durch 
ibn hervorzuheben. 

Es sei mir aber auch gestattet, an dieser Stelle bei Besprechung 
der Losung des Indigoproblems dnrauf hinzuweiseu, welche gewaltigeu 
'I'riebkriifte i n  den ideellen Restrebungen der Badischen Anilin- und Sods- 
Fabrik zntage tratcn. Nachdem A d o l l  B a e y e r  die Moglichkeit z u r  
Ihzeugung syntbetischeu Indigos niif verschiedene Weise gezeigt hatte, 
war es eine Ehrensaclie fiir uns,  nicht zn erlabrnen, bis diese groBe 
Aufgabe der Losung zugefiibrt wurde; viele Millionen Mark muaten 
:iufgewendet werden fiir Fnbrikationen, die noch im Versuchsstadiuni 
waren; unser Aiifsichtsrat hewilligte diese Mittel, obwohl zur Zeit der 
Antorderling ein groBerer Gewinu BUS diesen Anlagen nicht in sicherer 
Aussicht stand. Nur ein Mann mit den breiten Schultern wie Brunck, 
der voller Zuversicht seiiien Weg ging, im Vertrauen aul die 1,eistungs- 
fahigkeit und die unbedingte Unterstiitziiog seiner Mitnrbeiter, konnte 
30 etwns durchsetzen; er war eben die Personlichkeit, die den h l u t  
Iiatte, auch irn Falle des Mielingens seine Sache zii vertreten. 

Der  Idealismus, der in unserem deutschen Volke steckt, hatte den 
Vorstnnd und den Aufsichtsrat unseres Unternehniens angetrieben, in 
tler Erliillung einer grof3en nationaleii Pflicht vorzugeben in einer 
wahrhaft vorbildlichen Weise. In Liindern, in denen n u r  die Jngd 
r i d  niateriellem Gewinl  die Triebkaft bildet, ware die Durchfubrong 
einer solchen problematischen Sache mindestens verzogert worden oder 
11 nausgetub r t  geblieben. 

Einem groBen Teil der Leser dieser Blatter wird der Eindruck 
iiiivergefllich sein, als Brunck anllBlich der Eraffiiungsfeier rles Hof- 
mann-Hauscs am 20. Oktober 1900 ijber die Entwicklungsgeschichte 
tier Indigofabrikation berichtete. Srunck hatte mit der vollstandigen 
und vollendet durchgefiibrten Fabrikation des synthetischen Indigos 
iiicht n u r  das grolje gesteckte Ziel, sondern auch einen Hobepunkt 
seines Lebens erreicht. 

In deli folgenden Jahreu wtirde diese Fabrikation noch erheblich 
vergriifiert und ausgebaut, rind es wurden unter der Leitung von 
C a r l  Mi i l le r  weitere Fortschritte und Verbesserringen erzielt. 

Bruncks THtigkeit war nur zum Teil der Forderung d w  grofieri 
Autgabeu gewidmet, deren Schilderung ich im Vorstehenden verfaBt 
hnbe; um in geschichtlicher Entwicklungsfolge zu bleiben, miissen wir 
wieder zuriickgehen bis Zuni Ende der 8Qer Jahre  vorigeu Jahr-  
houderts. Obwohl sich Brunck nicht mehr im einzelnen rnit der 
thtwicklung der Alizarinlarben beschlftigen konnte, so folgte e r  doch 
niit h te resse  den1 Ausbau und den Fortschritten dieser Fnbrikation ; 
iiisbesondere wurde e r  gefesselt durch die Eotdeckung neuer Fnrbstoffe. 
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Als R. B o h n  im Jahre 1901 das I n d a n t h r e n ' )  und das Y ~ R V : I I I -  
t h r e n  entdeckte, die ersteii Glieder einer jetzt uniibersebbaren Reihe 
von Kupenfarbstofien, die sich auszeicbneten durch die Reinheit iind 
Scbonheit der Farben und namentlich durch eine beispiellose Ecbtheit, 
die selbst den Indigo weit iibertraf, d a  war Brunch- ganz begeistert 
von dieser Errungenschaft und suchte auf alle miigliche Weise die 
Fabrikation und den Verliauf dieser Neuheiten zii fiirdern ; mit Unga- 
duld erwartete e r  den Erfolg dieser schonen und echten Farben, denen 
cr von Anfang an die grol3e Zukunft iind die Bedeutiing i n  der  
FHrberei yoraussagte. Ohne zu driingen, wuBte cr R o h n  und seine 
Mitarbeiter an dem wichtigen Thema festzuhalten, und zu seiner 
Freude erbliihten auf diesem Wege beinabe alle Nuancen der jetzt 
zahllosen I n d a n  t h r e n f a r b e n ,  die i n  rerbreiteter und steigender 
Aufnabme begriffen sind. 

Briincks lebhafter Geist verfolgte mit regstem lnteresse die mit 
Region der 90er Jabre  des vorigen Jahrbunderts Bedeutuog erlnngende 
ISlektrochemie. Im Meinungsaustnusch niit R.  K n i e t s c b  iind 
A. B e h r l e  wurden die Erfolge der durch Wssserkrafte erzeugten 
Elektrizitiit auf die Aluminium- iind Calciumcarbid-Industrie besprochan; 
die Erzeugung von Kalkstickstoff schien bedeiitungsvoll zu werden und 
regte Versuche an, in das ungeheiire Konsanigebiet der Stickstolf- 
diinger ein zudringen. 

Die erste groBere Verwendung von elektriscbem Strom in der  
13adischen Anilin- und Soda-Fabrik geschab durcb die Aufnabme der  
el e k t ro l  y t i  sc  b e n  C b l o  rf a b r i  k a t  i o  n 1895. 

Von da a b  wandte sich Bruncks Interesse den1 Problem der  
Oxydation des Stickstofls mit Hilfe des elektrischen Flamlnenbogeiis 
zu. Auf seine Initiative wurden der 1896 i n  die Fabrik eingetretene 
Dr. S c h o n h e r r  uud der Elektrotechniker He13 b e r g e r  mit diesen 
Arbeiten im B e b  rleschen Laboratorium betraut. 

Auch die Kriiite und Arbeitsergebnisse auswvlrtiger Forsclier 
suchte Bruuck fur die Forderung der Arbeiten der Anilinfabrik zu 
gewinnen; e r  schloB am I .  September 1898 mit einer unter Leitung 
von Professor G u y  R in Genf stebenden Gesellschaft, der sSociCt6 
anonyrne d'dtudes dectrochimiques<(, einen Vertrag ab, nach welchcm 

') Indant l i ren  iind F ' lavanthren  cntstehen durch Oxydation dua 
2-Aminoanthracbinons ; bei ersterem treten 2 Molekiilc zusaminen sum 
A'-Diliydro-1.2-1 .?-anthrachinonazin: bei dem F I avan  t h r e u  verbleiben n u r  
iioch xwei Ketoogruppeu. Ich erinnere an den fcsselnden und licbtvollen 
l'ortrag R. B o h n s  iibcr die F o r t s c b r i t t e  nuf dem Gebie t  d e r  Kiipen-  
f arb,stoffo vor der Deutschen Chemischcn Gcsellschatt am 5 .  Mar, 1910, 
illustriert durch cine Fiille sch6ner und glknzendcr Ausflrbungcn. 

____ 



diese Gesellschaft gegen namhafte Geldunterstutzung durch die Anilin- 
fabrik uber ihre Arbeitsresultate jeweils Bericht zu erstatten iiod ihre 
Erfindungen zum ErwerL anzubieten hatte. 

Inzwischen batten zwei Norweger, Professor B i r k e l a n d  und der 
Ingenieur S a m  E y d e ,  die Salpetergewinoung aus der Luf t  praktisch 
zur Durchfuhrung gebracht; B i r k e l a n d  hstte einen Ofen konstruiert, 
i n  dem die Hocbspannuugsflamme durch rnagnetiscbe Einwirknng zu 
flacher, der durchstromenden Luft eine groI3e Oberflache bietender 
Scheibe ausgezogen wurde; der Energie und Geschicklichkeit E y d e s  
war die technische Ausgestaltung des Verfahrens in grooerem Mnflstab 
Ibis zur Gewinnung von K a l k s a l p e t e r  und von N a t r i u m n i t r i t  
gelungen. Franzosiscbe Finanzleute verbanden sich mit den Nor- 
wegern zur Erwerbung und zum Ausbau norwegischer Wasserkrafte 
%urn Zweck der Gewinnung e l e k t r i s c h e r  K r a f t  und deren Benntzung 
ziir S a1 p e t e r- E r z e 11 g u n g. 

Professor 0. N. W i t t  war durch Brunck iinterrichtet \-on den 
Versuchen in gleicher Richtung aiif der Anilinfabrik; d a  W i t t  mit 
E y d e  gleichfalls befreundet war und die Tragweite eines neuen 
Jndustriezweiges von solcher Zukunft i n  hohem Grade wiirdigte, 
suchte er im Interesse der gegenseitigen Fiirderung die beiden Manner 
zusamnienzubringen; im gastlichen Heim Geheimrat W i t t s  im West- 
e n d  Herlins lernten sich Brnnck nnd E y d e  kennen (Oktober 1903). 

Brunck war von der Uberzeugung durchdrungen, daS bci der 
Schaffung eines neuen chemischen Industriezweiges, der der Welt eine 
der wichtigsten Grnndlagen fur die landwirtschaftliche Ausniitzung 
des Bodens fiir alle Zukunft sicberstellte, die deutsche Industrie und 
das deutsche Unteroehmertum n i c k  iinbeteiligt und untatig bleiben 
diirfte. Von norwegisclier Seite schien man \-on einer solchen Ver- 
biudiing Vorteile z u  erhoffen, aber trotz der gegenseitigen Geneigtheit 
schuebten den beiden Fiihrern doch ganz andere Ziele yor, so da13 
trotz zweier Verhandlungen im November 1903 eine Einigung nicht 
erzielt werden konnte. Die Verhandlungeu waren liiogere Zeit aus- 
gesetzt, und die Hestrebungen des Hrn. Geheimrat W i t t ,  die Wege 
zur  VerstHndigung zu suchen, blieben zunachst erfolglos, bis im Jahre  
1906 bei Wiederaufnahme der Verhandlungen und nach vielen zeitlicli 
niiseioanderliegenden Sitzungen ein Ubereinkommen erreicht wurde, 
clns beide Teile befriedigte. 

In der Zwischenzeit war die €3. A. S. k'. uamentlich durcb 
S c h 6 n h e r  r s  gliickliche Entdeckuog, daI3 ein in einer eiseruen Rohre 
brennender Lichtbogen durch einen wirbelnden Luftstrom z u  groBer 
IAnge ausziehbar ist und unter Mitwirkung des Elektrotechnikers 
E I e S b e r g e r  z u  einem neiien und originellen Stickstoffvcrbrennungsofen 
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gelangt, der die Frage der Salpetersiiuregewinnung vorteilhaft loste. 
(Die deutsche Patentanmeldung der  €3. A. S. F. datiert vom 23. 
Juni  1905.) 

Die Grundlage eines Vertrages vom 20. Dezember 1906 bestand 
in der Aufgabe, die Bildung zweier Aktiengesellschaften anzubahnen, 
deren eine den A u s b a u  d e r  W a s s e r k r B f t e  und deren andere die  
E r r i c  h t u n g  v o n S a1 p e t  e r f  a b r i k  e n unternehmen sollte. Dem 
besseren Ofensystem sollte der Vorzug gegeben werden, und die betref- 
fende Patentbesitzerin sollte f i r  die LizenzgewLhrung Vorteile be- 
kommen. Letztere Bestimmung fiihrte zu heftigen und dauernden 
Karnpfen zwischen beiden Interessengruppen und da  hierzu personliche 
Unstimmigkeiten zwischen den deutschen und norwegischen Direktions- 
mitgliedern kamen, so stellte sich immer fuhlbarer die Notwendigkeit 
beraus, die Leitung des Unternehrnens in e inei  Hand zu vereinigen. 
Im Frubjahr 191 1 wurden diesbeziigliche Verhandlnngen eroffnet, die 
im September desselben Jahres das Ergebnis zeitigten, dal3 sich die  
deutsche Gruppe von der Fuhrung der Unternehmungen ziiruckzog und 
die Banque de Paris deren Beteiligung ubernahm. 

In seinen letzten Lebensjahren beschaftigte den Freund eine 
neue grol3e Aufgabe. Schon im Jahre  1908 wurde die Anilinfabrik 
durch Herrn Geheimrat Professor C. E n g l e r  auf die Versuche seines 
Kollegen Professor H a b e r  aufmerksani gemacht, das A m m o n i a k  a u s  
seinen Elenlenten zu gewinnen. Brunck emplabl dem Vorstand, mit 
dem Karlsruher Gelehrten in Verbindung zu treten, und Dr. K a r l  
Bo s c h  wurde benuftragt, mit H a  b e r  eine technische Liisung dieses 
Problems zu versuchen. Nach mehrjahrigen intensiven Arbeiten 
wurden die auBergewohnlichen Schwierigkeiten uberwunden, in groQem 
Maastab bei einer Temperatur von 500-600° und einem Druck von 
z. R. 200 Atm. den inerten Stickstoff mit dem Wasserstoff mittels 
eines Katalysators zu vereinigen ’). 

Bei der Yerwertung der unter Bruncks Fiihrung erreichten tech- 
nischen GroBtaten , der Fabrikation der K on  t a k  t -  S c  h w e f e l  s a u  r e,  
des s y n t h e t i s c h e n  I n d i g o s ,  des L u f t s a l p e t e r s ,  war auch seine 
kaufmaniiiscbe Befahigiing ins rechte Licht getreten ; schon seit Be- 
ginn unserer Vorstandstatigkeit waren wir von der Uberzeugung 
durchdrungen , dab auch die groaten chemischen ErrungenschalteD 
auf dem Gebiete der Groaindustrie der richtigen kaufrngnnischen Mit-  
arbeit bedurfen, um richtige Ausnutzung zu erreichen. 

Brunck hatte das  g r d e  Gliick, schon bei seinem Eintritt in d ie  
Iodustrie eine gute kaufmannische Schulung zu erhalten. Die Lehr- 

1) cf. den Vortrag von Hofrat Prof. B e r n t h s e n  in New York, Z. Ang. 
26, 10 [1913]. 
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zeit i n  der Pabrik von Dr. d e  Haiin war nach dieser Richtuog vor- 
trefflich. Der  riihrige Fabrikant, imnier auf husschau aut neue reu- 
table Artikel in seinem her:tnwaclsenden Geschafte, verstand es rnit 
den geringsten Mitteln, n e w  Fabrik:ttioneu einzurichten und lukrativ 
x u  gestalten. Dann kam die Beriihrung mit der in hobem Aufschwung 
begriffenen Kohle- und Eisenindustrie wiihrend Bruncks Tatigkeit i n  
Dirisburg, die seinen groliknufmiinnischen !;eist rniichtig anregte; 
SpHter, namentlich rnit den1 Eintritt io den Vorstand in der Aniliu- 
fnbrik, das hochst wertvolle Znsarnmenarbeiten rnit iinserem kauf-  
miinnischeo Kollegen A u g u s t  H a n s e r  irn Jahre  1884. 

A u g u s t  H a n s e r  war p i n  gewissenhnfter, teingebildeter l!ensch 
vori nusgezeichnetem Ghnrakter. von vollendeter 1)urchbiltliing un t l  
hiichster Refiihigtrng in den kaufminnischen Wissenschaften und war  
eine auBergewohnlicbe Arbeitskraft; mit einem solchen Manne Z I I -  

earnmenzuarbeiten, war eine Lust. Beim jahrelangen intensiven Ar- 
heiteu, in tiiglicbern, rnehrstiindigeni Verkebr eignet man sich unwill- 
kiirlich die Art  des Denkens und die Betracbtungsweise des anderir 
an. Auf k n u f m a n n i d e m  Gebiete waren das Lehr- und Entwicklungs- 
jshre Fur den Freund; nach der Errungenschaft der Kontakt-Scbwefel- 
siiurefabrikation i n  den spHteren Jahren fand sicli R o b e r t  H u t t e n  - 
m ii l l e r  an seiner Seite, ein grohugiger  ICaufmann und weitsichtiger 
Finanzrnaun, der Brunck Lierin und i n  den grofieren kommenden 
.\uFgaben wirkiingsvoll unterstiitzte. 

Brunck war ein Mann, dessen allrimfasseoder, ins Weite gerich- 
teter Blick ins Tnnerste der Dinge drang, der rnit sicherer Hand die 
Spreu vom Weizen sonderte und der mil einer uuvergleichlich gluck- 
lichen Divinationsgabe die Verwertbarkeit neuer Forschungsergebnisse 
erkannte, erfaBte und verfolgte. Seine be\\.undernngswiirdige Bega- 
bung fiir kaufmannische Fragen IieB ihn irn Verein mit der Klarheit 
seines Denkeos bei allen Entschlussen, auch i n  finanzieller wie in 
allgemein rnerkantiler Beziehung, stets das Richtige treffen. Obwohl 
selbst Optimist und von kiihnern Unternehmungsgeist beseelt, besaB 
.er dennoch die Eigenart, jedes Fur und Wider reiflichst zu erwiigen 
und eingehend mit den ihm Nahestehenden zu  beraten. Hatte er 
.d:inach aber sein Urteil gebildet, so konnten keine Schwierigkeiten 
in der  Aus- oder Durchfiihrung des einrnnl fur richtig Erkannten ihn 
wankend rnachen; lest und treu stand er dano zur Sache und seioen 
.\I itarbeitern, Tag und Nacht beschaftigte sich sein lebhalter Geist mit 
nllen auftretenden Hindernissen, bis es gelang, sie zu besiegen. Seine 
grol3e kaufmannische Hefahigung trat besonders auch zutage bei wich- 
tigen Verhandlungen, wo neben der Macht und dem Zauber, die Ton 
seiner Perrijnlichkeit ausgingen , seine griindliche Vorbereitung und 



das richtige AugenmnB, mit dem er  alles einzuschatzen verstand, die 
Zahigkeit, mit welcher e r  seine Sache verfocht, ihm den Erfolg sicher- 
ten. Ein uniihertrefflicher Organisator ist e r  gewesen, der den ricli- 
tigen Mann stets an die richtige Stelle setzte, der die Pghigkeiterr 
eines jeden sofort erkannte und daraus das  Maximum yon Nutzeii 
fur win Uuternehmen zu ziehen wuBte, jedem Tucbtigen weitest- 
gehende Freiheit lassend und doch in liebenswurdiger Weise mit 
seinem kberragenden Verstand und seinem gereiften Urteil uuf aHe> 
EinfluD nehrnend. Ein hehres Beispiel von FleiO und Arbeitsfreudig- 
keit, j a  von einer wahren Begeisterung fur die Arbeit, die sich auf 
nndere iibertrug und mit der e r  jeden einzelnen zu ermuntern und 
anzuspornen vermochte! Seiner Art ,  die Interessen des Geschafts 
stets denen der Person iiberzuordnen und nicht zu dekretieren, son- 
dern zu uberzeugen, ist es zu danken, da13 alle Glieder des grol3en 
Unternehmens in gegenseitiger Achtung und im Vertrnuen 211 einander 
hnrrnonisch gum besten des  Ganzen wirkten und strebten. 

Die kaufrnannische GeschLftsleitung hatte die unbedingte Fern- 
haltung von allem, was unter den Begriff Sclimiergeld fallen konnte, 
auf ihre Fahne geschriehen, und Bruncli, dem alle Unlauterkeit itn 
Verkehr aus  innerstern Herzen zuwider war, hat sie darin unterstutet 
und diesen Grundsatz hochgehalten auch d a m ,  als sicli daraus fiir 
den VerkauF nicht geringe Schwierigkeiten ergaben. Als es dann bei 
der Revision des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb in1 Jahrr 
1909 gelang, die Aufnabme einer Bestimmung durchzusetzen, die den1 
Unwesen des Schmierens mit Stratandrohuogen entgegentrat, und als 
weiterhin zur wirksamen Dorchfubrung des Kampfes gegen das  Be- 
stechungsunwesen ein Verein gegrundet wurde , der speziell dieses 
Xiel verfolgen soll, hat Bruuck den ihm angetragenen Vorsitz i n  
demselben Ubernommen. 

Nicht unerwahnt diirfen bleiben die Bestrebungen der deutschen 
Farbenfabriken Zuni ZusammenschluB, denen gegenuber die B. A. S. Y. 
zunachst sich ablehnend verhielt. Die dnfeindungen des Auslandes 
nahmeu aber zu , die Patentgesetzgebung namentlich Englanda drohte 
verscharft zu werden, die Patentkampfe der deutschen Fabriken unter 
einander nahmen vielfach die besten Kriifte fiir nutzlose Streitereieu 
in Anspruch, und auf dern Verkaufsgebiet machten sich MiBbraucbe 
aller Art Iastig, zudem traten Zusammenschlusse groIjer Abnehmer- 
kreise und Vereinigungen der Lieferanten fur unsere Bedarfsartikel 
gegen unsere Interessen auf. Es wurde z u n k h s t  versucht, die grol3- 
ten Firrnen zusammen unter einen Hut zu bringen, und als es sich 
als unmoglich erwies, alle widerstrebenden Interessen zu vereinigen, 
ergab sich als Losung eine Teilung in zwei Gruppen, deren erste 
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aus den Hochster Farbwerken mit L e o p .  C a s s e l l a  & Co. bestand, 
denen noch K a l l e  8: G o .  beitraten; bald nachher traten die Badische 
Anilin- und Soda-Fabrik mit den Elbedelder Fnrbenfabriken zusammen, 
die alsdann auch noch die Aktiengesellschaft fiir Aniliofabrikation in 
Berlin in ihre Iotereesengemeinscbaft aufnahmen. 

Brunck war in jener Zeit schwer betroffen durch den Verlust 
seines einzigen Kindes und vorangegaogene trube Familienereignisse; 
der sonst so machtige Mann, der sich nicht leicht unterkriegen lie& 
war wie gelahmt in seiner besten Kraft. Aus diesen und aus anderen 
Erwiigungen beschlorJ e r  Ende 1906 seinen Rucktritt nus dem Vor- 
stande zii nehmen. Der Aufsichtsrat schuf ihm d a m  1907 eine be- 
sonders fur ihn eiogerichtete Stelle als Vorsitzender; es gelang dem 
Freunde im Laufe dieser Zeit, seine alte Spannkrnft wieder zu finden 
und sich wie Iriiher mit FleiB und Beharrlichkeit der Geschiifte an- 
zunehmen. 

Schon in friiherer Zeit schenkte Bruuck der wachsenden Schwie- 
rigkeit alle Beachtung, welche den Farbenfabriken in  der Versorguog 
nrit Rohprodukteo durch die Syndikate erwuchsen; besonders er- 
schwert war die Deckung des Kohlenbedarfes; der weitblickende 
Jlann hielt Ausschau betrel’fj Erwerbung einer Kohlenzeche, und als 
sich im Jahre  1907 Gelegenheit bot, das  Kohlenfeld der Auguste 
Viktoria zi1 erwerben, trat er mit gewobnter Eoergie a n  die Unter- 
suchung der Entwicklungsfahigkeit der damals noch kleineo Zeche 
heran, iind es gelang ihm auch, die entgegenstehenden Bedenken 
wegen Unsicberheit des Kohlenbergbaues zu besiegen und die In- 
teressengemeiuschait Ludwigshafen-Elberfeld-Berlin fur den Ankauf zu 
gewinnen. Die Beteiligten haben alle Ursache, dns entschlossene Tor- 
gehen Bruncks durchaus zu wurdigen, denn heute w h e  eine so por- 
tcilhafte Erwerbuug ausgeschlossen. 

Von dem Wohltatigkeitssinne des Freundes wird be1 Schilderung 
seines Pr ivat le tms noch die Rede seio. Hier aber sei knrz seiner 
Fiirsarge fur Arbeiter und Beamtc der Anilinfabrik gedacbt. Wohl 
kein Gebiet sozialer Fursorge ist yon Briinck unbeacbtet geblieben; 
mehrfache Reisen wurden von ihm lediglich zu dem Zwecke uber- 
nommen , vorbildliche Einrichtungen anderwarts zu prufen und in 
geeigneter Weise auf unsere Verhaltnisse zu ubertragen. So biefen 
jetzt die Einrichtuugen der Radischen Anilin- und Soda-Pabrik in 
Bezug auf Arbeiter- und Beamtehwobnungen, fur Krankenfursorge, 
Wochnerinnenasyl, den vielen Anstalten fur Korperpflege, Lungenheil- 
anstalt, Erholungsaufenthalt, Haushaltungsschule, sehenswerte und 
nachahmungswerte Anstalten, die reichen Segen unter der Arbeiter- 
bevolkerung stiften. Nine Anzahl von Stiftungen fiir Spezialbedurf- 
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nisse uncl Pensionskassen fiir -4rbeiter seien hier noch erwahnt. In- 
teressenten seien verwiesen nuf eine reich illustrierte Broschure der 
Badischen Anilin- nnd Soda-Fahrik vom Jahre 1910, welche diese 
Wohlfahrtseinrichtungen eingehend behandelt. 

Bruncks Tatigkeit blieb nicht beschrankt auf die Badische Anilin- 
uod Sodafabrik; sein tiefgehendes Verstiindnis fiir industrielle und 
merkantile Frageu €and bei Kegierung und Behorden hohe Beach- 
tung, und es hatte sich zwischen ihiri und den mangebenden Stellen 
z u  beidersoitigem Vorteil eiri regelmafiiger Yerkehr herausgebildet. 
So war er nach u n d  nach in einigen 40 Korporatiouen, in rielen 
Fallen als Yorsitzender oder als stellvertretender Vorsitzender ; in den 
meisteu iibrigen gehorte der Freund dern AusschuP an. Fur die Leser 
dieser Schilderung beaenne ich den DVerein Chemische Eteichanstalta, 
in dem er Vorsitzender war; ebenso war er Vorsitzender des Ver- 
waltungsrates des Kaiser-Wilhelm-Institute fur Cheruie, Mitglied des 
Kuratoriums des Hofmanu - Hauses, AusschuOmitglied der Deutschen 
Bunsen-Gesellschaft, Ehrenniitglied des Vereins Deutscher Chemiker, 
Ehrenmitglied des Vereins zur Wahrung der Interessen der chemi- 
schen Industrie, Ehrenmitglied des Vereins zur Beforderung des Ge- 
werbFleiRes, AusschuBmitglied des Deutschen Museum von Meister- 
werken der Naturwissenschaft und  Technik usw. 

Nachdem ich in Vorstehendem den Mann in seiner HuBeren Tk- 
tigkeit als Chemiker , als GroDindustriellen und Groljunternehmer 
geschildert habe, mochte ich sein Bild vervollstandigen durch kurze 
Zuge aus seinem inneren Leben, seioeni Wirken in der Familie und 
seiner Hauslichlteit; i n  Riicksichtnahme auf die eigentliche Bestimmung 
dieser Zeitschrift mu13 ich mich auf kurze Charakteristik hieriiber 
bescbrin ken. 

Seiner Ehe  mit E m i l i e  P i t t i n g ,  geschlossen am 23. September 
1871, entsprangen 3 Kinder: ein Knabe und zwei Madchen; nur die 
am 23. Februar 1874 geborene Tochter E l i s e  wuchs heran, entwickelte 
sich zur Freude der Eltero und vermahlte sich im 21. Lebensjahre. 

Sie war  ein Wesen von groljem Liebreiz und hatte vie1 von der 
lebhafteo, impulsiven Art  deu Vaters, der mit groder Zartlichkeit an 
ihr hing. Die junge Frau starb nach kurzer Erkrankung im Dezem- 
ber 1904. 

Dieser harte Schicksalsschlag beugte die Eltern aufs tiefste, 
namentlich war auch Frau von Brunck im Innersten schwer betroffen. 
In den langen Jahren des gliicklichen Ehebundes war sie ihrem Gatten 
stets ein versthdiges, einsichtsvolles Weib, das  seine Svrgen teilte 
und in schwierigen Lebenslagen, bei wichtigen Entschlussen rnit klugem 
Rat  zn helfen wudte; nun muBte e r  helfen, ihr Trost zu bringen. 

Berichte d. D. Chem. Gewllschaft Jahrg. XXXXVI. 25 



I n  dieser .schweren iind trauervollen Zeit Sand der Freund auf 
seinein Landsitze in Kirchheinibolanden zeitweise Erholung. Das 
warme Interesse fur seine PFlanznngen und die Fiirsorge fur dieselben 
brachten ihm wohltiitige Ablenkung und Beruhigung. 

Scin Vater hntte im Jahre 1844 um billiges Geld die ehernnlige 
Kesidenz der Fiirsten von Nassau-Weilburg dortselbst erworben, urn 
Gebaude und Park  praktisch zii yerwerten. Der  prmhtrolle Park  
mit erlesenen hundertjihrigen Raurnen wurde niit wenigen Ausnahmen 
abgeholzt und das  gewonnene Terrain von uber neun Hektaren fiir 
landwirtschaftliche Benutzung verwendet; aul3er Getreide wurde vor- 
nehmlich Wein uod Tabnk angebaut. Das ehemalige SchloB diente 
verschiedenen Zwecken, auch voriibergehend nls Kaserne; spater wurde 
es als Trockcnhalle fur den im SchloBpark gezogenen Tabsk benutzt. 
Dem iiber 200 Jahre alten rind von den Franzosen teilweise zer- 
stijrten Gebaude wurde diese Benutzung zum 1-erhiingnis; ani J. No- 
vember 1861 brach in den Trockenraurnen eio Brand aus, der es in 
Asche legte. Mit der Versicherungssurnme wurde es nut den alten 
Fundarnenten in praktischerer Weise wieder aufgebaut und daun yon 
den1 Brrider unseres Freundes, den1 Landwirte U l r i c h  R r u n c k ,  
1 &63 bezogen und rnit dem SchloBgnrten bewirtschaftet. 

I m  Jahre 1889 erw:trb n u n  Heinrich Briinck 'den Schlaflgarten, 
wiihrend das  SchloDgebaude und ein geraumiger SchloBhof dern Bruder 
rerblieben; in allen Verhaltnissen und i n  jeder Lebenslage groflzugig, 
trat Brunck alsbald mit den Gartenarchitekten Gebriider S i e s m a y e r  
in Frankfurt i u  Verbindung, urn in den nachsten Jabren rnit Auf- 
wendung groBer Mittel und niit geschickter Benutzung der ails der 
fruheren Herrlichkeit noch erhaltenen Prachtbaurne einen grol3nrtigen 
Park zu sclinffen. Mit grol3er Pietat wurde ein altes Gartnerhaus der 
furstlichen Zeit geschont, in welchern Broncks betngte Mutter nach dern 
Tode ihres Mannes ihren Witivensitz hatte und auch verstarb; durch 
einen verstandnisvoll dern alten Hause angefugten Neubau wurden 
einige grol3e moderne RLurne den ZirnrnercLen des alten Hauses an- 
geschlossen und durch alle diese Neuerungen ein behaglicher, vor- 
nehmer Landsitz gewonnen, in  welchem die Farnilie Brunck ihre Kr- 
holungstage verlebte. 

Angrenzend an den Brunckscheu Besitz und in fruheren Zeiten zu 
dem Ganzen gehiirend, tbefand sicb auch ein groBes, hohes GebIude, 
dns Hallhaus, wie es im 17. Jahrhundert den Fiirstlichkeiten zum 
Federballspiel diente; dasselbe war in der Neuzeit zu praktischen 
Zwecken als Magazine und Scheucrn eingerichtet worden und gehorte 
verschiedenen Resitzern, die es durch Zwischenwande abgeteilt hatten; 
nnch und nach liiste Brunck die nnderen Rerechtigungen ab und 



lie0 zunachst einen Flugel fiir Zwecke eines Erholungsheinis fiir 12 
Arbeiter mit den erforderlichen Schlafriiumen, Wohnraumen, Speise- 
zimmer und allem Zubehor einrichten. Unter der Fiihrung einer 
Diakonissin waren bier vom Friihjahr bis in den Spatherbst i n  auf- 
einanderfolgenden 14-tagigen Serien Arbeiter aus der Anilinfabrik ein- 
geladen, die unter Reiseentschsdigung und voller Verpflegung die 
Wohltat eines Ferienaufenthaltes unter den gtinstigsten Verhiiltnissen 
Renossen, wahrend die Lohne fiir Unterhalt der Pamilie weiter liefen. 
So empfingen in einer Reihe von Jahren iiber 1350 Arbeiter diese 
gnstfreundliche Yergiinstigung. -41s spater die Badische Anilin- und 
Soda-Fabrik fur denselben Zweck am gleichen Ort  ein schones Er- 
holungsbaus fiir die dreifache Arbeiterzahl gebaut hatte und damit 
diese Vergiinstigung uberflcissig wurde, benutzte die Farnilie Brunck 
die freigewordenen Riiume zii einem Erholungshaus fur Schwestern 
des roten Kreuzes, die sich noch heute dieser Wohltat erfreuen diirfen. 

An allen diesen Veriinderungen des Kirchheimbolander Lnndsitzes 
hatte der Torstand des Baubureaus der Hadischen Auilin- und Soda- 
Fabrik, Hr. Oberingertieur H a u e i s e n ,  ein groWes Verdienst; durch 
denselben Architekten fanden nuch die Plane Bruncks, auf seinem 
Landsitz eine Familiengrabstatte zu errichten, eine weihevolle Aus- 
gestaltung. Geschmuckt mit der stirnmiingsvollen Marmorfigur aus 
E v e r d i n g s  Meisterhand, unter hohen Biiumen mitten im Griin, liegt 
die Grabstatte niit den sterblichen Resten TOD Vater und Tochter. 

Wie Bruncks unermudlich schaffender Geist rastlos war in seiner 
Berufstktigkeit, so suchte e r  aucli seinen Landsitz immer mehr zu 
verbesseru und auE das Vollkommenste auszugestalten. So schenkte 
er nicht uur seltenen Zierbaumen u n d  Pflanzen seine Aufmerksam- 
keit, sondern suchte die Obstkultur auf die hochste Stufe zu briogeu; 
eine erhebliche Flache war innerhalb des Schloflgartens diesem Zweck 
gewidniet, und benacbbart wurden nach iind nach 5 ha  Landes er- 
worben, die mit edlem Obst bepflanzt wurden. Ausgedehnte Oko- 
nomiegebiiude und Lager fur Aufbewahrung und Versand des Obetes 
wurden hier geschaflen. Das Klima der Nordpfalz eignet sich weniger 
fur  den Weinbnu, aber durch besondere Pflege gelingt es aucb bier, 
einen guten Wein zii bauen; oachdem durch Errichtung von Glas- 
hallen besonders schBue Trnuben eraielt wurderi, lie13 der Unermud- 
liche noch kurz vor seinem Tode eine wohl 100 m laoge Siidwand 
mit Glasbedachung versehen, um Weintrauben f i r  den Verkauf zu 
ziehen. Der  Obstsegeo, der ihni im Herbste erwuchs, war sein ganzer 
Stolz, uud e r  konote nicht fertig werden, die Erfolge zii erzahlen, die 
er mit seinen ipfe ln  im Wettbewerb mit franzosischern oder belgi- 
schem Obst oder den hferaner Friichten in Berlin erzielt hatte. 

25 * 



Wie schon eiogangs dieser Darstellung erwiihnt, wurde bei den 
Familien B r u n c k - F i t t i n g  die Gastfreundlichkeit in hoheni MaSe 
gepflegt. Mancher der  Leser wird dankbar der Aufnahnie beirn Ehe- 
p a r  H r u n c k  gedenkeo iind den Freund als Wirt bewiindert haben; 
sei es in seiner wohnlichen Behausung in Ludwigshden oder a t i f  

seinem Landsitz i n  Kirchheimbolanden oder irn Hotel Adlon i n  Berlin : 
er war nie vergniigter, als wenn ihi ein recht groSer Fnmilien- uud  
Freundeskreis bei den Mahlzeiten umgab. 

Die Giite seines Herzens trat zutage in seineu Wohlt5tigkeitsbe- 
strebnngen. Friihe schon, h u g e  ehe die Gesetzgebung auf diesenr 
Gebiete eiogrilf, war es ihni bei seiner Herzensgute eio Bediirfnis, 
Einrichtungen zum Wohle tler ibrn Untergebeneu zu treffeo. Die 
groBe Zahl solcher Institationeu bei der Badischen Anilin- und Soda- 
Fabrik, die ihre Eotstehuog fast alle seiner Aoreguog verdaoken, 
legt Zeugnis dafiir ob, wie seiu Sinn darauf gerichtet war,  fiir die 
stete Verbesserung des Loses aller Augehorigen des Geschafts zti 
wirken. Wie sehr ihni dies von Iierzen kam, war dnran zu erkeonen, 
daS er  zu den eiozelnen, auch unter den Arbeitern, persbnlich in 
Beziehung trat, urn ihnen beizustehen, oder auch, wie e r  es lange 
Jahre zu tun pflegte, eine Anzahl von ihneo auf seinem Landgute i n  
Kirchheimbolanden zu ihrer Erholung als seine G h t e  zu empfangen. 
Auch sonst hatte e r  stets eine offene Hand,  wo es galt, Ungliick zu 
lindern oder gute Zwecke zu fbrdern. Seinem bescheidenen Sion ent- 
sprechend, ist weoig davon in die Oflentlichkeit gekomrnen. 

Seinen Feldzugskameraden von 1870/71, wie auch alteren Vete- 
ranen war uoser Freund eio steta hillsbereiter guter Kamerad, der 
aulaBlich der 25-jahrigen bezw. 40-jahrigen Wiederkehr der groSen 
Kriegsjahre die Veteranen rnit narnhaften Geldunterstiitzungen zuni 
Besuche der Schlachtfelder unterstiitzte. 

Aus Anla13 seiner 40-jiihrigeo 'J'iitigkeit i n  der Aniliufabrik stiltete 
Brunck eine Gesamtsumme von 100000 Mk.; hiervon bestirnmte er ein 
Kapital von  40000 Mk. zur Unterstiitzung von Frauen und Kindern 
der Arbeiter i rn  Erkraokungsfalle. 

Die hervorrageoden uod vorbildliclien Eigenschalten Bruncks a h  
(iroBindustrieller in des Wortea bester Bedeutung fanden Anerkennung 
nicht our bei den Landesbehordeu, sondern auch bei der Reichs- 
regierung. Er wurde rnit hohen Orden ausgezeichnet, mit dem per- 
sonlichen Adel und dem Titel eines kgl. bayer. Geheimen Kommerzien- 
rates. Er war nicht der Mann, sich urn solche Auszeichnuogen be- 
sonders zu bemiihen; er nahm sie rnit einer gewissen Selbstverstand- 
lichkeit bin als eine ihni zufallende Anerkenoung fur seine Leistiingen. 



Stark und aufrecht, wie e r  gelebt hatte, ist er auch gestorben in 
der Vollkraft seiner Mannlichkeit. Donnerstng, den 30. November 
1911 war er abends niunter und vergnugt im Familienkreise mit 
Neffen und NicLten. Andern Tags fuhlte er sich unbehaglich; die 
besorgte Gattiri lief3 den Hausarzt Hofrat Dr. W e s t  h o v e n  holen, 
der vorsichtshalber Bettruhe nnempfahl ; der Todespfeil hatte aber den 
Abnungslosen erieicht, und auch die Bemiihungen des besorgten und 
geschickten Arztes vermochten nicbt zu verhindern, daB sich eiue bos- 
artige Lungenentzundung entwickelte, der gegenuber das abgearbeitete 
Herz des Kranken nicht widerstehen konnte; aiich ein beruhmter 
Heidelberger Kliniker koonte keine Hilfe mehr bringen; in voller 
Erkenntnis seiner schlimmen Lage traf der Freund noch Anordnungen, 
und in friiher Morgenstunde des 4. Dezember ging dieses reiche Leben 
zti Ende, nach kaum 3-tagiger Krankheit. 

Am Ende dieser Darstellung angelangt, wiinvche ich meinen 
Bemiihungen den Erfolg, dem Leser dieser Zeilen ein getreues Bild 
dieser kraftvollen, markanten Pers6nlichkeit gegeben zu haben. 
Brunck war die typische Erscheinung eines GroBindustriellen im aller- 
besten Sinne; voller schopferischer Ideen, die e r  mit unerschutter- 
licher Willenskraft durchzufuhren verstand. Ein gerader, unbeugsamer 
Charakter, menschenfreundlicb und gultig weit uber den Familienkreis 
hinaus, von vorbildlichem Wirken aul  dem Gebiet sozialer Fiirsorge. 

Die yielseitigen und durchschlagenden Erfolge waren die Frucht 
tler selbstlosen und ganzlichen Hingabe dieser grol3en Seele an sein 
Werk. Jedem Einsichtigen gewahrt dieses groBe Leben eine besondere 
Hefriedigung; moge die Jugend sich auch an solchem leachtenden 
Vorbilde erfreuen und ihm nacheifern. 

Die zahlreichen Freiinde und Verehrer des seltenen Mannes 
werden mit mir empfinden, wenn ich mit den Worten des britischen 
Dichters schlieBe, die e r  am Schlusse seines Julius C h a r  uber 
Brutus sagen IiiBt: 

aSanft war sein Leben, nnd so mischten sich 
Die Eloment’ i n  ihm, daB die Natur 
hutstehen durlte, und der Welt verkiinden: 

Dies war ein Mann!a 

H e i d e l b e r g ,  YO. November 1912. 

C. Glaser. 


