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Im folgenden SOU der wissenschaftliche und tech- 
nische Lebensgang eines Mannes gezeichnet werden, der 
in der Kaliindustrie eine der einfIuf3reichsten Personen 
gewesen ist, die seit dem Weggang des Begrunders der- 
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dauernder Freundschaft verbunden blieb, solmge sie 
lebten, denn jenen Kreis hat der Tod schon sehr gelichtet. 

Nach Beendigung seiner Studien in Hannover setzte 
sie P r e c h t in Berlin bei A. W. H 0 f m a n  n fort, wo er 
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GelbgieBer, Schlosser, Mechaniker usw. fungierte. Selbst 
das Gebiet der sonst nur weiblichen Handarbeiten war 
ihm nicht fremd, da er  auf dem vaterlichen Hofe noch 
Spinnen, Stricken und Weben von der Groi3mutter erlernt 
hatte. Wiihrend dieser Zeit erschien in einer landwirtschaft- 
lichen Zeitung schon eine Beschreibung einer von ihm er- 
Somenen Einrichtung zum Gopelbetrieb einer Flachsreini- 
gungsmaschine. Im Jahre 1871 kam er nach Hannover auf 
das damalige Polytechnikum, wo ihn auch gleich im Kolleg 
des Prof. Dr. G u t h e , I der Mineralogie las, der Ver- 
fasser dieser Zeilen kennenlernte. P r e c h t war der Eif- 
rigste, und es ist wohl sicher, d& er nie ein Kolleg ver- 
saumt hat. Chemie wghlte er als Fachstudium und im 
Laboratorium des verewigten Geheimrats, damals Pro- 
fessors K r a u t , lag er  den Arbeiten und Studien ob, 
gleichzeitig mit einer (allerdings nur kleinen) Zahl von 
Mitstrebenden, von denen ein groi3er Teil dann spater 
such sich der Kaliindustrie zuwandte und mit ihm in 
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und zu vertiefen suchte, waren die meisten seiner dortigen 
Studienkamer'aden bald in die Praxis iibergetreten. So 
auch M a r t i n  N a h n s e n ,  der nach St&furt zu den 
Vereinigten Chemischen Fabriken als Chemiker gegangen 
war. Dieser muDte einer sechswtkhigen Militiirpflicht 
genugen und bat P r e c  h t , ihn wahrend dieser Zeit, die 
in die akademischen Ferien fiel, zu vertreten. So wurde 
dieser mit der Kaliindustrie bekannt. Als bald darauf 
der Schacht Agathe der Gewerkschaft Neu-Staf3furt farder- 
fahig wurde und man einen Chemiker dort brauchte, be- 
warb sich P r e c h t darum und erhielt diese Stelle auch. 

Bei seinem Eintritt am 1. Februar 1878 waren die 
Bauten iiber Tage noch nicht vollendet, so dafJ er ein 
eigenes Laboratorium nicht einrichten konnte. Er mui3te 
bei seinem Freunde und Studiengenossen K ii s e 1 , der 
auf Fabrik 7 der Vereinigten Chemischen Fabriken iiber 
ein solches, fur damalige Zeiten recht gut eingerichtetes 

I verfugte, hospitieren. Da ist es nun fur den wissenschaft- 
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lichen Zug P r e c h t s recht bezeichnend, daD er sich nicht 
begnugte, sich schnell die notigen analytischen Handgriffe 
der Kaliindustrie anzueignen, sondern daD er zuerst die 
Fundamente derselben genau priifte. Da er eine erheb- 
liche Menge Platin anschaffen muijte, so untersuchte er 
erst einmal genau die Bedingungen zur Herstellung 
eines genugend reinen Platinchlorids, dann bestimmte er 
das spezifische Gewicht von Losungen bestimmten Gehalts 
an Platinchlorid und stellte eine Tabelle dafiir her. Dann 
ermittelte er alle die Bedingungen, die zur Erreichung 
eines richtigen Analysenwertes bei der Bestimmung des 
Kaliums als KIPtCl, notig sind. Diese Studien veroffent- 
lichte er 1879 in der Zeitschrift fur analytische Chemie. 
Damals war diese Arbeit die vollstandigste auf diesem Ge- 
biete, und ihren Inhalt muDte jeder kennen, der sich mit 
dieser Art Analysen zu befassen hatte. AuDer seinen 
Laboratoriumsarbeiten, die ihn oft bis in die spate Nacht 
hinein festhielten, wandte er sein Interesse auch dem 
Bergwerk selbst zu, indem er durch haufige Befahrungen 
sich mit den dort vorkommenden Mineralien und der Lage- 
rung und Aufeinanderfolge derselben bekanntmachte. 
Insbesondere war es der Kainit, dessen groDe Mengen ihn 
und den kaufmannischen Leiter des Werkes, Herrn 
Kommerzienrat B e s s e r e r , dazu anregten, eine Konzen- 
tration des Kaligehaltes desselben zu versuchen und so 
ein Handelsprodukt zu schaffen, das in grooerer Menge 
verkauflich ware als der, damit verglichen, minderwertige 
Kainit. So gering war namlich damals die Menge des 
von der Landwirtschaft verbrauchten Kainits und so 
schwach die Hoffnung auf Vermehrung des Absatzes, dai3 
P r e  c h t  dem Verfasser schrieb, es sei nicht abzu- 
sehen, daD je die gesamte vorhandene Kainitmenge von 
Neu-StaRfurt abgebaut und verkauft werden konnte. 

P r e c h t versuchte schon 1879 die Konzentration da- 
durch, daf3 er den grob gebrochenen Kainit rnit Wasser 
oder Salzlosungen bei 120-150° C, also 2-5 Atm. Druck, 
erhitzte. Dabei wird das Steinsalz nicht merklich gelost, 
der Kainit aber setzt sich um zu Langbeinit, der als feines 
Kristallmehl resultiert und durch Sieben unter Lauge 
leicht von dem unangegriffenen Steinsalz getrennt werden 
kann. Er erhielt auf dieses Verfahren ein Patent, das 
vom 31. August 1879 datiert. 

Die Verarbeitung des Kainits auf hoherwertige Salze 
war bis dahin vielfach in StaDfurt versucht und eine An- 
zahl von Verfahren war patentiert worden, u. a. ein Ver- 
fahren von N a h n s e n ,  das auf dem Zerfallen des 
Kainits zu Langbeinitmehl und NaC1-Stiicken beim 
schwachen Kalzinieren im Flammofen beruhte, aber das 
P r e c h t sche Verfahren allein ist dauernd im grof3en 
rnit Vorteil 20 Jahre lang ausgeubt worden, bis die Kainit- 
forderung in Neu-StaDfurt erlosch. Alle iibrigen Patente 
sind nicht lebensfahig gewesen. 

In Neu-Stal3furt war der Versand an Kainit zu da- 
maliger Zeit der groDte von allen Werken. Bis dahin 
war es iiblich gewesen, zwar einen Minimalgehalt an 
K,SO, zu garantieren, aber diesen nur durch eine ein- 
malige Analyse des Durchschnittes der gesamten Tages- 
forderung zu kontrollieren. P r e c h t war das nicht genug. 
Er wunschte den Gehalt einer jeden Waggonladung zu 
bestimmen. Wiihrend sonst diese Bestimmung durch Er- 
mittlung des Kaligehalts geschah, was naturgemIf3 vie1 
Zeit wegnahm, kam P r e c h t auf den Gedanken, den Chlor- 
gehalt dazu zu benutzen. Die beiden Minerale Kainit und 
Steinsalz, aus denen der damals geforderte Kainit aus- 
schliefilich bestand, enthalten zwar beide Chlor, aber in 

verschiedenen Quantitaten. Aus dem Gehalt des Forder- 
kainits an Chlor, der eben immer zwischen dem des 
Kainitminerals und des Steinsalzes liegt, 1aDt sich der Ge- 
halt des Gemisches an Kainit und somit auch an Kali er- 
rechnen. Hiermit hat die sorgfaltige analytische Kontrolle 
der versandten Dungesalze begonnen. Sein Bediirfnis, 
sich durch eine groaere Anzahl analysierter Proben der 
geforderten Mineralmengen iiber deren Beschaffenheit und 
somit die des ganzen Lagers genau zu informieren, fuhrte 
P r e c h t dazu, auch eine genaue und dabei schnelle Be- 
stimmung der Magnesia (wozu man damals allein die 
Fallung als Magnesia-Ammonphosphat benutzte) aufzu- 
suchen. Er stiitzte sich dabei auf die Tatsache, daD alle 
Stai3furter Sake in Lijsung neutral reagieren und frei von 
Ammon (in Mengen, die in Betracht kommen) sind. Er 
fallte die Magnesia durch einen UberschuD titrierter 
Natronlauge und ma6 den Rest des Alkalis in einem ali- 
quoten Teil der durch Absetzen geklarten Losung rnit 
titrierter Saure. Er untersuchte die Reaktion genau, stellte 
die Grenzen, innerhalb deren sie ohne Fehler anwendbar 
ist, fest und bestimmte den Genauigkeitsgrad der Methode 
und die VorsichtsmaDregeln, die zu beobachten sind, wenn 
man richtige Resultate erhalten will. Der Vorschlag, den 
Gehalt an Chlormagnesium in den Salzen, ohne eine voll- 
standige Analyse machen zu mussen, durch Ausziehen 
desselben mit starkstem Alkohol zu bestimmen, stammt 
von ihm her und hat groDe Wichtigkeit als offizielle 
Methode des Syndikats zur Unterscheidung der zur 
Gruppe IV und Gruppe V der Handelsmarken des D. Kali- 
syndikats gehorigen Salze gewonnen, auch bei Bestimmung 
des Magnesiumchlorids in Gewassern erlangt. Besonders 
elegant ist die nach seinen Ideen 1885 von R 6 t t g e r aus- 
gearbeitete Methode der Bestimmung kleiner Mengen von 
Chlornatrium im hochprozentigen Chlorkalium. Er benutzt 
dazu die Tatsache, dat3 aus einer an Chlorkalium fast 
gesattigten Losung, die nur wenig Chlornatrium enthalt, 
durch Zufiigen von Alkohol nur Chlorkalium ausgefallt 
wird, bis eine an Chlorkalium und Chlornatrium gesattigte 
alkoholische Losung entsteht. Geht man rnit dem Alkohol- 
zusatz nicht bis ganz an diesen Punkt heran, so beseitigt 
man einen so groDen Teil des Chlorkaliums, dai3 das Ver- 
haltnis von Chlornatrium zu Chlorkalium in .dem in Losung 
bleibenden Teile ein fur die Bestimmung beider Stoffe 
nebeneinander weit gunstigeres wird, indem man aus 
einer groDen Einwage das Chlorkalium zum groaten Teil 
beseitigt. In dem Bestreben, genauer in die LSslich- 
keiten der verschiedenen Salze nebeneinander einzu- 
dringen, unternahm er 1883 mit W i t t g e n  die Unter- 
suchung der fur Chlorkalium und Chlornatrium gleich- 
zeitig, bei verschiedenen Temperaturen, gesattigten LSsun- 
gen, deren Resultate er  in einer Tabelle und graphisch dar- 
stellte und in den Berichten der Deutschen chemiszhen 
Gesellschaft veroffentlichte. Mit dem gleichen Mitarbeiter 
unternahm er die Bestimmung der Loslichkeit des Schonits, 
der schwefelsauren Kalimagnesia, bei wechselnden Tempe- 
raturen bis 100'. Er fand dabei den teilweisen Zerfall 
dieses Doppelsalzes unter Abscheidung von Kaliumsulfat. 
Dieser Zerfall ist spater der AnlaD und das Fundament 
wichtiger Untersuchungen geworden. Um dieselbe Zeit 
untersuchten die beiden Genannten noch die gleichzeitige 
Loslichkeit von Chlorkalium und Chlornatrium in Ma- 
gnesiumchloridlosungen verschiedenen Gehalts, ebenso die 
gleichzei tig an Chlornatrium und Chlorkalium gesgttigten 
MagnesiumchloridlSsungen, auch die gleichzeitige Los- 
lichkeit von Chlorkalium und Kaliumsulfat sowie Chlor- 
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natrium und Bariumchlorid, alle bei verschiedenen Tempe- 
raturen, 1884 ,such noch die Mischungen Chlornatrium und 
Kaliumsulfat. Auch die Losungen, die aus Schonit allein 
rnit Wasser und aus Schiinit mit Chlornatrium und 
Wasser bei verschiedenen Temperaturen entstehen, 
wurden untersucht. Die Errichtung der Fabrik zur Ver- 
arbeitung des Kainits auf Langbeinit, deren Einrichtung 
im wesentlichen nach den Ideen und Planen von P r e c h t 
geschah, hatte ihm eine gute Gelegenheit gegeben, sich 
rnit all den vielen Bedingungen und Verhaltnissen bekannt- 
zumachen, die bei Begriindung eines griiDeren Fabrik- 
etablissements ins Auge zu fassen sind, und so war es 
denn nach diesen Vorgangen selbstverstandlich, daD man 
ihm auch, als die Gewerkschaft Neu-StaBfurt die Ver- 
arbeitung ihres Carnallits selbst in die Hand nehmen 
wollte, den Entwurf der dazu notigen Fabrik 1884 anver- 
traute. P r e c h t band sich dabei durchaus nicht sklavisch 
an das damals in StaAfurt iibliche Schema. Unter anderern 
baute er die Verdampfpfannen erheblich groi3er als bis 
dahin iiblich, heizte sie nur durch Flammrohre und Seiten- 
zuge, so daD der Boden der Pfanne unbeheizt blieb, wodurch 
derselbe erheblich geschont wurde. Auch machte er den 
Zu- und AbfluD zwar noch nicht kontinuierlich, jedoch in 
kurzen Zeiten intermittierend, so daD ein totales Ent- 
leeren der Pfannen viel seltener nStig wurde. Von Kal- 
zinierofen, die bis dahin fast ausschlieDlich zum Trocknen 
des fertigen Chlorkaliums benutzt waren, nahm er Ab- 
stand, ebenso von den kostspieligen und viel Dampf ver- 
brauchenden Dampfdarren und fuhrte die T h e 1 e n schen 
Trockenpfannen ein, die ein kontinuierliches Arbeiten ge- 
statteten, dauerhaft waren und viel Handarbeit und Kohle 
sparten. Ein eminenter Fortschritt fur die damalige Zeit. 

Nach Fertigstellung der Fabrik, die seine ganzen Kor- 
per- und Geisteskrafte in Anspruch genommen hatte, war 
die Leitung derselben noch seine Aufgabe. Da gewann 
er eine Spanne Zeit, um einmal an sein personliches Be- 
hagen zu denken und deshalb griindete er nun seinen 
Hausstand rnit Fraulein H a n  n a L ii b s. In dieser hoch- 
gebildeten Dame von zartestem Feingefuhl und vor- 
nehmer Natur fand er eine Lebensgefahrtin, wie sie fur 
ihn die notwendige und gliicklichste Erganzung seines 
ganzen Wesens war. Selten nur wird man finden, datl 
jemand bei einem derartigen Schritt, der so folgenschwer 
sein kann, so unbewui3t vom Gliick begiinstigt wird, wie 
es hier P r e c h t zuteil wurde. Bis in dieses Jahr hat sie 
ihm zur Seite gestanden, viel Gliick und Freude rnit ihm 
geteilt und manchen tiefen Schmerz erfaliren. Jetzt ruht 
sie unter der Erde, gewii3, nie von ihm vergessen zu 
werden. Seinen alten Freunden gegenuber war sie voll 
von herzlichstem Entgegenkommen vom ersten Augenblick 
an und von bezaubernder Liebenswurdigkeit, so daf3 diesen 
allen die in seinem Hause zugebrachten Stunden zu den 
schonsten Erinnerungen des Lebens gehoren. 

Als die Chlorkaliumfabrik in ruhigem Gange war, 
also 1885, hatte P r e c h t aber auch schon Verfahren er- 
sonnen, die es gesjatteten, auf weit vorteilhaftere Weisen 
Kaliumsulfat henustellen, als bis dahin moglich. Dabei 
beruhigte er sich nicht. Auch die Endlaugen wurden auf 
Brom verarbeitet, und das schwierige Problem, dieselben 
in Salzsaure und Magnesia zu zersetzen, I890 mit Gliick 
in die Hand genommen. 

Freilich wurde dieser ProzeB nicht nur urn se’iner 
selbst aufgenommen, sondern hauptsachlich, urn als not- 
wendiger Hilfsstoff in einem anderen Betriebe benutzt 
m werden. Das war 1890. Damals hatte eine fran- 

zosische Aktiengesellschaft zur Verwertung der Patente 
des Prof. E n g e l  in Montpellier, nachdem eine kleine 
Versuchsanlage in Rouen die Ausfuhrbarkeit des Prozesses 
dargetan, um dieselben in grofiem MaDstabe auszubeuten, 
eine schone Fabrikanlage in StaDfurt errichtet. P r e c h t , 
dem die Rentabilitat der Sache bedeutend schien, lie6 
durch seinen Studiengenossen C u n o ein Parallelver- 
fahren, das Zinkoxyd statt Magnesiumoxyd benutzte, aus- 
arbeiten. Aber es zeigte sich bald, daD die Personlich- 
keiten, welche die StaDfurter Anlage der neuen Pottasche- 
fabrik leiteten, durchaus nicht geeignet und imstande 
waren, den Betrieb in genugender Weise durchzufiihren. 
Die Gesellschaft trat in Liquidation, und auf P r e c h t s Be- 
treiben erwarb Neu-StaDfurt die Engelschen Patente. 
Durch eigene Untersuchungen war P r e c h t schon vorher 
mit den Ursachen des Mifilingens der Prozesse bekannt- 
geworden und so gelang es ihm, in Neu-StaDfurt 1892 das 
moglich zu machen, was die Vorbesitzer vergeblich an- 
gestrebf, nach dem Engelschen Patente eine Pottasche, die 
vollsthdig natronfrei war direkt aus 80 75 igem Chlor- 
kalium herzustellen mit so geringen Unkosten, daQ auf 
lange Zeit jede Konkurrenz ausgeschlossen war und man 
die Produktion so vergroijern muijte, d& Neu-Stai3furts 
eigene Chlorkalium-Produktion nicht geniigte und fiir 
die Pottasche noch fremdes Chlorkalium zugekauft werden 
mui3te. Da man nun Pottasche hatte, so wurde dann auch 
noch die Herstellung von Kaliumchlorat, Kaliumperman- 
ganat und Kaliurnbichromat aufgenomrnen. Nachdem die 
Pottaschefabrik gut in Gang gekommen, richtete sich natur- 
gemaD auch das Augenmerk des Erbauers auf die Her- 
stellung von Ktzkali, wurde ja in nachster Nahe auf der 
Buckauer Chemischen Fabrik Xtznairon hergestellt. Allein 
der Scharfblick P r e c h t s erkannte bald, daD hierfiir 
in der Elektrolyse von Chlorkalium ein Weg zur direkten 
Herstellung von Atzkali, ohne ersteres erst in Pottasche 
umzuwandeln, vorlag. Als Verfahren wurde das soge- 
nannte Glockenverfahren gewahlt. Die Ergebnisse der 
Anlage waren sehr gute, und so wurde zur VergroGerung 
geschritten. Auf einer kleinen Reise hatte P r e c h t zufallig 
i ie  Bekanntschaft Dr. S c h a f f n e r s , des Direktors des 
bekannten ,,Osterreichischen Berg- und Huttenvereins“, 
jer die Fabrik dieser Gesellschaft zu Aussig leitete, gemacht. 
E r  benutzte die hier gebotene Gelegenheit und wirkte 
lafiir, daD diese groi3e Gesellschaft sich an der Erweite- 
rung der Bitterfelder Atzkalifabrik finanziell beteiligte, 
was auch in anderer Beziehung fiir Neu-StaDfurt geschlft- 
liche Vorteile brachte. 

Der Verfasser dieses Aufsatzes traf zufiilligerweise mit 
lerrn Professor v a n ’ t H o f f auf einer Fahrt nach Harzburg 
zusammen und wurde durch einige AuDerungen mit ihm 
3ekannt. V a n ’ t H o f f fragte ihn, ob er ihrn Astrakanit, 
ien er zu seinen Arbeiten benotigte, verschaffen konnte. 
[n Vienenburg kam nun solcher nicht vor. Doch wurde 
Westeregeln genannt mit P r e c h t als derjenigen Person- 
lichkeit, die durch ihre Beziehungen sicher dies Mineral 
3eschaffen werde, da er fiir wissenschaftliche Ziele und 
Zwecke immer bereitwilligst seine Hilfe gewahre. V a n ’ t 
H o f f wandte sich an P r e c h t und erhielt auch das Ge- 
niinschte, aber noch weit mehr, namlich die Bekanntschaft 
md Freundschaft dieses verdienten Chemikers, die be- 
3onders eng und fruchtbar wurde, als v a n ’  t H d f f die 
Professur in Berlin antrat. 

V a n  ’ t H o f f hatte in seinen ersten Arbeiten das 
3ebiet der Salzgeologie nur gestreift. P r e c h t lud ihn 
iach StaBfurt ein, zeigte ihm die unterirdischen Baue des 

66. 
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Bergwerkes, machte ihn auf die Reihenfolge der Salze 
aufmerksam, und so wurde v a n ’ t  H o f f  weit mehr 
darauf hingelenkt, sich mit der Erforschung der Genesis 
der Salzlagerstatten zu befassen, als er zuerst beabsichtigt 
hatte. Mit grofitem Interesse verfolgte P r e c h t v a n ’ t 
H o f f s Arbeiten und priifte deren Ergebnisse an den 
Salzfolgen Neu-StaDfurts und anderer Salzbergwerke. Wo 
eine Unstimmigkeit von Beobachtung und Theorie vor- 
zuliegen schien, ruhte P r e c h t  nicht eher, als bis 
er v a n ’ t  H o f f  dazu gebracht hatte, den Grund 
derselben aufzuklaren. So wurde von ihm v a n ’ t  
H o f f  lange Jahre bei der Erforschung der Theorie 
der Salzlagerstatten festgehalten, wenn er  Lust be- 
zeigte, sich einem anderen, ihn mehr lockenden Thema 
zuzuwenden, was er ja zuletzt auch getan. Leider er- 
eilte ihn zu friih der Tod. P r e c h t selbst erfuhr durch 
diese Freundschaft immer neuen Antrieb, den Bergwerks- 
produkten und Salzmineralien seine Aufmerksamkeit zu- 
zuwenden. Schon im Anfange seiner Laufbahn hatte er 
ja besondere Kombinationen von Kristallformen am Stein- 
salz beschrieben und deren Entstehung erkliirt und hatte 
sich auch mit dem blauen Steinsalz beschaftigt. Er hatte 
den Eisenchloriirgehalt mancher Carnallite erkannt und 
ihm resp. seiner Umwandlung in Hamatit das Auftreten 
des freien Wasserstoffs zugeschrieben. DaD Wasserstoff, 
und nicht Kohlenwasserstoffe, wie man bis dahin geglaubt 
hatte, der Hauptbestandteil der brennbaren Gase der Salz- 
werke ist, hat P r e c h t auch zuerst bewiesen. P r e c h t 
untersuchte auch zuerst den Salzton genauer und fand darin 
den Gehalt an freier Magnesia und Tonerde und spater das 
seltsame Mineral Koenenit. 1881 veroff entlichte er  Unter- 
suchungen uber den Kieserit, Boracit und Krugit. 1897 
iiber den Langbeinit, 1898 iiber den Tachhydrit und sekun- 
dare Salze. Seine Verdienste in dieser Beziehung fanden 
eine Wiirdigung dadurch, daD er auf Betreiben von v a n ’ 1 
H o f f und Geh. Bergrat v. K o e n e n von der Akademie 
der Wissenschaften in Giittingen zu ihrem korrespon- 
dierenden Mitgliede ernannt wurde. 

Nach v a n ’ t H o f f s Hinscheiden ruhte P r e c h 1 
nicht, fur das wissenschaftliche Erbe desselben zu sorgen. 
indem er den Forschern auf dem Gebiete der Salz- 
geologie, Dr. J a e n e c k e , Professor d ’ A n s und Pro- 
fessor B o e k e wertvolle Anregungen und Hilfe gab, die 
Forschungsresultate v a n ’ t H o f f s zu erganzen und 
weiterer Benutzung besser zuganglich zu machen. 

Diese stete Bereitschaft P r e c h t s , der Wissenschaf 
und deren Vertretern die wertvolle Hilfe eines in der I n  
dustrie erfahrenen und einfldreichen Mannes zur Ver. 
fugung zu stellen, ist um so anerkennenswerter, als ei 
sich die Zeit dazu jedesmal abringen mui3te, da er stets mi 
Geschiften iiberhauft war, und sonst solche Bereitwiliig 
keit gerade nicht sehr haufig zu finden ist. Um so weniger 
als sie meist von Aufsichtsratsmitgliedern, Finanzleuter 
von EinfluD usw. mit scheelen Augen angesehen wird 
P r e c h t  kommt auch das Verdienst zu, nach v a n ’  
H o f f s Tode mit Geheimrat R i n n e die Vereinigung ZUI 
wissenschaftlichen Erforschung der Salzlagerstiatten ermijg 
licht zu haben. Als er 25 Jahre auf Neu-StaDfurt tatit 
gewesen, wurde ihm auf Betreiben v a n  ’ t H o f f s mi 
Unterstutzung von Exzellenz Professor E m i 1 F i s c h e 3 

und mit Beihilfe des Geh. Bergrats S c h r e i b e r ,  StaD 
furt, der Professortitel verliehen im Juni 1903. 

Die Tatigkeit, die P r e c h t auDer der, die ihm seinc 
Stellung als Direktor, spater Generaldirektor von Neu 
StaDfurt auferlegte, noch freiwillig auf sich nahm, wa 

icht unbedeutend. Lange Zeit war er Vorsitzender des 
on ihm gegriindeten Bezirks-Vereins Sachsen-Anhalt des 
rereins deutscher Chemiker, in welchem er unermiidlich 
estrebt war, den wissenschaftlichen Geist adfrechtzu- 
rhalten. Seit 1895 Vorstandsmitglied des Bezirks-Vereins 
lachsen-Anhalt des Vereins deutscher Ingenieure, ein 
Lmt, das er nicht leicht nahm, wie die von ihm verfai3te 
:hronik des 25jahrigen Zeitraums des Bestehens dieses 
rereins im Jahre 1904 beweist. Er war Aufsichtsrats- 
nitglied des oben erwahnten Usterreichischen Vereins fur 
:hemische Industrie zu Aussig. 1900 wurde er Mitglied 
les technischen Ausschusses des Vereins zur Beforderung 
les GewerbfleiDes in PreuDen, 1901 Mitglied des Vor- 
tandes des Vereins zur Wahrung der Interessen der che- 
nischen Industrie Deutschlands. 

Schon’ im Jahre 1882 beschaftigte sich P r e c h t 
riel mit der Untersuchung des Wassers der Elbe bei 
dagdeburg und oberhalb dieser Stadt, um sich iiber 
lie Verteilung und den Verbleib der Salzmengen zu 
rientieren, die diesem Strome durch die Saale und 
etzterer durch die Effluvien der Industrie zugefiihrt 
verden. Die von P r e c h t selbst ausgefuhrten Unler- 
iuchungen wurden von Geheimrat K r a u t in der Che- 
nischen Industrie, 1883, Nr. 12, veroffentlicht. Ein Prozefi, 
len die Stadt Magdeburg gegen die Mansfelder Gewerk- 
schaft und die Kaliwerke angestrengt hat, zwang ihn, erst 
len Gutachten der Sachverstandigen, Geheimrat Prof. Dr. 
K r a u t - Hannover und Prof. V o g e 1 - Berlin und Ge- 
heimrat V o l h a r d  in Halle vie1 Material zu deren Aus- 
arbeitungen zu verschaffen. Seit 1894 ruht die technisch- 
:hemische Bearbeitung dieses Riesenprozesaes in P r e c h t s 
Handen, auch nachdem er sich im September des Jahres 1912 
von der Leitung Neu-StaDfurts zuriickgezogen hat und in 
Hannover lebt. Doch bedeutet dieser Ortswechsel kein otium 
cum dignitate; seine Fahigkeiten sind zu bekannt, als dai3 es 
sich irgendein AusschuB oder eine Kommission von Bedeutung 
entgehen liefie, ihn zum Mitgliede zu gewinnen, sicher, 
da0 er sich mit Energie, Eifer und vollkommener Sach- 
kenntnis den ihrn damit obliegenden Geschiiften hingibt. 
Sogar ein eigenes Laboratorium hatte er sich eingerichtet, 
das aufzugeben er nur durch die behordlichen Maanahmen 
gegen den Wohnungsmangel gezwungen wurde. Seinen 
Verdiensten wurde die Technische Hochschule Hannover, 
deren Zagling er  ja einst war, gerecht, indem sie ihm bei 
ihrem Jubilaum den Titel eines Dr. ing. e. h. verlieh. 
Andere staatliche Instanzen wui3ten diesen Mann, wenn es 
galt, Auszeichnungen zu verleihen, nicht zu finden, nicht 
einmal wahrend des Krieges, wo er, gegen Ende desselben, 
als die Not an Rohstoffen aufs hochste gestiegen war, fur 
die bessere Verwertung der Torfmoore eintrat und das 
Forschungswesen auf diesem Gebiete zu fordern suchte. 
Auf Grund seiner reichhaltigen Beziehungen begriindete 
er  rnit Freunden die Gesellschaft fur ein Institut fur 
Moorforschung und Torftechnik und bemiihte sich 
dauernd fur deren Ausbau. Freilich, er hatte beim Militar 
nie die Knopfe erhalten, aber mehr als diese und 
was ihnen nachzufolgen pflegt, ist d& Gold treuer Muhe, 
Arbeit und lauterer Gesinnung, das alle, die ihn naher 
kennen, ebenso hoch schatzen, wie irgendein Abzeichen. 

Mochte denen, die auch jetzt noch Belehrung, An- 
regung und Nutzen von ihm erlangen, beschieden sein, 
ihn noch lange sich seinem Pflichtenkreise widmen zu 
sehen, ihm selbst aber Riistigkeit und Gesundheit bis zu 
dem letzten Tage, wo Atropos zur Schere greift. 




