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Lipase erheblich gegen B zwiick, wiihrend sie dieser Sorte gleich- 
wertig i& im Vszbalten gegsn Invertin. 

Die Versuche wurden mit 20 ccm Glycerin-Auszug ausgefuhrt, 
den wir Init 10 ccm Wasser, enthalteiid 1.2 ccrn n-Essigsaure, ver 
diinnten. 

T a b e i l e  5. 
hdsorptionsgrad Adsorptionswert: 

M l z  1922 Tonerde A 0.1338 g 76 277 
1922 B 0.0580 m 48 400 

m 1923 D 0.5922 B 33 27 
Juli 1922 >> 8; 0.05so 46 293 

1922 A C 0.0580 2 27 17? 

20. Frana Schiitz: Zur Kenntnis des Urteera. 
(I. Abhandlung.) 

(Eingegangen am 21. November 1922.) 

Be1 der Abteilung S c h a 1 k e (Hochoien) der G e 1 s e 11 
k i r  c h en  e r Berg  w e  r k  s A. - G. befindet sich seit Anfang Juni 
dieses Jabres eine D r e h o f e n a n l a g e  z u r  G e w i n n u n g  von 
U r t e e r  a u s  S t e i n k o h l e n  (Bauart der Maschinenfabrik von 
F e l l n e r  & Zie  g l e r ,  Frankfurt a. M. West) in dauerndem Be 
triebe. Diese Anlage ist als Versuchsanlage gr6Deren Stils errichtet 
wwdeii, nm die Verschwelung der Steinkohle nach dem Vorgang 
von F i s c h e r und Glu u d ,  jedoch im kontinuierlichen Drehrohr- 
ofen zu studieren. Die bis jetzt verarbeitek Kohle entstammt der 
Zeche Fiirst Hardenberg bei Dortmund und ist eine jungere Stein- 
kohle, welche bei dem SchwelprozeW 230/, fliiclilige Produkte und 
77 O / o  Hdbkoks ergibt. Die Schweltemperattw betragt 500-6000; 
die tlglich durchgesetzte Kohlknmenge bis 64t. Die Ausbeute an 
Teer belauft sich auf etwa 70/,, an Schwdwasser auf e t m  So/".  
der Rest, etwa ist das Schmelgas, welchrs in einer Mengcb 
von 110cbm je Tonne gebildet wird 

Die IJntersuchung der Bestandteile des Urteers befindet sicii 
h u t e  noch immer im Anfangsstadiurn. Auf Qrund der bis jetzt 
vorliegenden A&eiten besteht der Urteer aus SO-- .50~/o P ~ P  

1) vergl. F. F i s c l i e r ,  (resamnielte ,~bhaqdlailgen L U ~  Jienntnis der  
Kohle, Bd. 1-5, Berlin 1917-1922. - W. G l u u d ,  Die Tieftemperatur-Ver- 
kokung. 2. Aufl., Halle 1921, sowie zahlreiche Abhandlungen der Ietztm 
Jahre in der ei'll&!hEigigen liiteratur, z. B. d. E. f Bknnrltoffchemie, d w  
Abhandlungen der Gesellschaft fiu- Kohleteclwili u. a. ni. 
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n o 1 e n  (bzw. alkali-Ifislichen Prodakten) iind etwa 1 O/,, B a sen ,  
wahrsnd der Rest, wdcher als N e u t r a 1 ol  bezeichnet wird, &h 
aus Kohbwasserstoffen zusammenseb t. Die Urteer-PhemIe ent- 
lialten nach friiheren Untersuchungen') I< r e s o l e ,  X y l e n o l e ,  
sowie hohere HQmdOge noch unbekannter Konstitution. Die Basen 
sehoren wohl vorwiegend der P y r i d i n  - K e i h e an; sie enthalten 
indessen, wie ich fand, auch Spuren von a r o m a  t i s c  h e n  p r i  - 
mii ren  Basen .  Die Urteer-Basen sind bis jetzt noch nicht ein- 
qehend untersucht worden. 

Die in Alkalien und YLiuwu unloslichen Anteile, die Seutral- 
ole, besitzen nach dern bisheiigen Stanclt. der Forschung Khnlich- 
keil mit dem R o h  - Pe t ro l eum2) ,  iind zwar weniger mit den 
pennsylvanischen, als den Baku-OIen. Die niedrigsiedenden Anteile 
enthalten, wie G 1 u u d zeigen konrite, v o r m i e g e n d 1: o h 1 e n - 
w a s s e r s t o f f e  d e r  P a r a f f i n - R e i h e ,  daneben vennutet er 
ungesattigte Verbindungen. Auch Fi s c h er3) vertritt die Ansicht, 
da8 die Neutralole des Urteers i m  w e s e n t l i c h e n  a u s  K o h l e n -  
w a s s e  r s Lo f f e n  d e r  P a r  af f i n  - R e i  h e  bestehen. 

Nacbdem die eingangs erwahnte Schwelanlage sich in dauern- 
dem Betriebe befindet und die Beschaffung geniigender Mengen 
von Ausgangsmaterial sicher gestellt war, stellte ich mir die Auf- 
gabe, den Urteer auf seine einzelnen Bestandteile in qualitativer 
iind yuantitativer Hinsicht genauer zu untersuchen. 

Die Untersuchungcn, deren Ergebnisse im Folgenden darge- 
legt werden sollen, beziehen sich zunachst auf die n i e d r i g -  
s i e d e n d e n  R n l e i l e  d e r  N e u t r a l o l e .  Die eingehende Unter- 
suchung der anschlie Benden mittleren und hoher siedenden Frak- 
fionen sowie der ?ltoriolc habe ich bereits in Angriff genomnien, 
und hoffe dariiber spater berichten zu kiinnen. 

Die von 28-750 iibergehenden Anteile des Urteer-Leichtoles 
bind bis jetzt noch nieht abschliel3end untersucht. Sie enthalten 
:roDe Mengen u n ge s a t  t i g t e r K o h 1 e n  wa s ser s t o f f e , ctaneben 
A c e t o n in einer Menge von 140/04) und in verh$iItnisin:jBig geringer 

I )  Lrrgl. u. a. W e i n d e l ,  Brennstoffchemi~,, Bd.3 [1922], S. 245 f f .  
3) vergl. G1 u u d ,  Die Tiefteinperntur-Verltokung, 2. Aufl., Halle 1921. 

S. 70 f f . ;  ferner Bm. d. Ges .  f .  Kohlentechnik 1921, 6. 
3) vergl. F. F i scher ,  Ges. Abh. z. Keuiitnis d. Kohle, 3d.2, S .  14 f f .  

und Bd. 3, S. 42-43 u. a. 
4) Das Aceton findel sicli aufierdlein in einer Meoge vnn l . G O / ,  i in  

Schwelwasser, wclches feruer gcringe Mengen von A c e t a 1 d c h y d uiid 
Ace t o n i t r i l  sowie Phenak, Pyridin-Brrscn, Ammoniak, Schwefehvasw- 
stoff und B l a u s f t u r e  enthalt. 

l I *  
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Menge o r g a n i sc h e S c h w e f e  1 v e  r b i n d u n  Zen, Mercaptane und 
Sulfide. Es gelang, einige Fraktionen von konstantem Siedepunkt 
zu erhalten, z.B. bei 28-300, 400 und 630. Die bei 40' siedende 
Fraktion lieferte hei der Bromieruns ein hochsiedendmes flussiges 
Reaktionsprodukt, u-elches noch nicht nah'er untersucht wurde, 
sowie in geringer Menge ein'en bei 390 siedenden, gegen Brom und 
k,onz. Schwefelsiiurc indifferenten Kohl'enwassers toff, welclier hochst,. 
wahrscheinlich n - P e n t  a n  isti). Die Einwirkung von Schwefel 
saure auf diese niedrigsiedenden Fraktionen Iiefert unter 1ieftigc.r 
Reaktion h o h e r m  o l'e k u 1 n r e V e r b i n d  u n ge n ,  die Oxydatioii 
fiihrte bis jelzt noch zu keinen charakteristisclien Korpern. 

Der Nachweis des A c e  t o n  s ,  welches (lurch Extraktion init Bisulfil- 
LBsung abgeschiedmcn werden ;.:arm, Nerfolgt durch seinen Siedcpunkt und 
durch Oberfithrung in dns Iiri !90--1910 schmclzende S e m i c a r b a z a n .  
sowie in das hochexpl~osive trlmolekulare A c e  t o n p a r o x y d .  M c  t h y l -  
5 t 11 y 1 Ice tao EL befind,et sieii in den Nachliinf,en des Acetons. 

Die A1 e rc  a p 1 a 11 c wcrden in bsekannt'er Wieise mit Alkalien abge- 
sdiieden; sie wiirden in die cllara'kteristischeu gelben Rlcisalzc verwandell. 

Die S f i  d e ,  welche nach Entfernung daes Acetons und d'er b h -  
ceplane noch in den Kohlenwasscrstoffen enthalten sind. ItAnnen init 
Ilille ilirer schwerloslichen Quecksilhcrchl~orid-Komplexverbindungen Iricbl 
und vollstlndig abgeschieden wertlen. 

Die nachste Keihe von Kohlenwasserstoffen, wclche sicti an 
die soeben erwahnten, stark ungesattigten Korper im Siedepunkt 
anschlieflen, konnte dagegen mit Sicherheit erkannt werden. D i e  
v o n  15-2000 s i e d e n d e n  Ole  g e h o r e n  z u m  groWen T e i l  
d e r  K e i h e  d e r  a r o m a t i s c h e n  K o h l e n w a s s e r s t o f f e  anzj. 
S i e  e n t h a l t e n  z u g l e i c h  h y d r i e r t e  a r o m a t i s c h e  V e r b i n -  
d u n g e n ,  welche man als N a p h t h e n e  bezeichnet, sowie in 
wechselnden, meist untergeordneten hlengen andere Kohlenwasser- 
stoffe, welche vermutlich eine offene Kohlenstoffkette besitzen 
und teitweise zu den Paraffinen gehoren. 

Die Destihtion der iib,er 750 siedenden Neutralole ergab in 
relativ gro0er Menge einige konstante Fraktionen, melche bei SO O, 

1 1 1 0  und 138-1430 siedeten. 

1) Die Beslimmung dser Dampfdichte nach der Msthode vOn V. hl  e y e r  
ergeb die Werle 77.1 u. 77.8 (0.0452g Sbst.: 14.4mm Luft (220, 768.5mm). 
-- 0.1701 g Sbst.: 5 3 . 8 ~ ~ 1  Luft (220, 768.5mm). Die Theorie verlangt 72. 

2 )  Das Felllen der aromatischen Kohlenwasserstoffe galt bisher als 
ein charakteristisches Merkmal des Urteeres. Nur in einem einzelnen Falle 
(vergl. G1 u u d ,  Die Tieflemperatur-Verkokung, 2. Aufl., Halle 1921, S. 73) 
wurde B e n z o l  i n  der von 60-1000 siedenden Fralction des Urteers aus 
Mindener Fettliohle nachgewiesen. allerdings nur in einer Menge m n  3 O/O 

dieser Fraktion. 



Die bei 800 siedende Fraktion, sowie ihre Vorlaufe und N~tch- 
lauie, erstarrt zum groSten Teil beim Rbkiihlen; sie besteht haupt- 
sachlich aus B e nz  o 1, welches durth seinen Schmp. 5.4 O sowie 
die die = 0.8799 ' und den Brechungsesponenten n: = 1.50148 mlt 
dler Sicherheit identifiziert wurde. Die geringe Dichte der Roh- 
fraktionen (gef. 0.&30-0.840 bei 20") deutet indessen im Zu- 
sammenhang init dem unten geschilclerten Verhalten auf die An - 
w e s e n h e i t  v o n  h y d r i e r t e n  D e y i v a t e n  d e s  B e n z o l s  kin. 
Diese hydro-aromatischen Begleiter werden durch C r a c k e  n bei 
600-700 0 in Benzol verwandelt, sie konnen durch Ausschiitteln 
ties Koh-Beiizols mit konz. Schwefelsaure entfernt werden. Das 
Cracken bei 900-1000 0 lieferte in guter Ausbeute D i p h e  n y 1 , 
welches clurch seinen Schmp. 700 identifiziert wurde. Durch Sul- 
iurierung der gereinigten Fraktion erhalt man in einer Ausbeute 
yon 8201, d. Th. reine 13 e n  z o 1 - m o n o  s u I f o n s a u r  e , welche durch 
Analyse ihres Natriumsalzes und durch Oberfuhrung in das bei 
3.11 0 schmelzende A 11 i 1 i d  identifiziert wurde. Die Xitrierung lie- 
ferl, M o n o n i t r o  - b e i i z o l  (Sdp. 206-2070) und m - D i n i t r o -  
b e n z o l  (Schmp. 900). 

Die bei 111" siedende Fraldion licferte bei der Behandlung init 
Schwefelsaure in 90 OJoAusbeute T o l u o l - p - s u l f o n s a u r e ,  welche 
durch ihr IJei 69 ') schmelzendes C h 1 o r i d  , sowie durch Oxydation 
zu p - S u 1 f o - b e n z o e s a u r e identifiziert wurde. Man konnte ver- 
muten, daD diese Fraktion aus reinem T o l u o l  besteht. DaS dies 
nicht der Fall ist, folgt aus der Dichte, die statt 0.8708 <(13.10) 
nur  0.837 (200) betrug. Es liegen hier Lhnliche Verhaltnisse wie 
hei der Benzol-Fraktion vor. Auch hier konnte die Dichte durch 
Cmcken bei 600-7000 mf 0.872 (200) gebracht weraen, ohne da13 
sich die Ausbeute oder der Siedebereich wesentlich anderte. Man 
muB daher annehmen, da13 d a s  T o l u o l  v o n  s e i n e n  h y d r i e r -  
t e n  D e r i v a t e n  b e g l e i t e t  i s t .  Fur diese Annahme sprechen 
c4ne Reihe von Versuchen, welche irn Folgenden kurz erwahnt seien. 
Die Nitrierung der bei 110-1120 siedenden Fraktion ergab in nur 
47 O/,, Ausbeute 2.4 - D i n  i t r 10 - t o  1 u o 1 , wahrend die einmal ge- 
crackte Fraktion, ohne daB ein merklicher Verlust bei dem Craelting- 
proze6 beobachtet werden konnte, die Dinitroverbindung in 80 O/o 

Ausbeute ergab. Die Oxydntion der rohen Fraktion mit Kalium- 
pernzanganat in der Siedehitze lieferte B e n z o e s a u  r e  in einer 
Ausbeute vou 17 o/O d. Th., die g e c r a c k t e Fraktion dagegen 40 OI0 
Benzoesaure. Zum Vergleich wurde reines Toluol mit Kaliumper- 
rnanganat unter gleichen Bedingungen oxydiert und 23 O I a  Ausbeute 
an Benzoesaure erhalten, miihrend T e  t r a h y d r o t  o 1 u o 1, erhalten 
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durch Wassea'bspaltung von 2-Methyl-cyclohexanol mit siruposer 
Phospfioorske, bei gleicher Behandlung keine Spur Ben2oesii;ut.e 
ergab. Man kana daher annehben, &O in der bei 1100 siedaden 
Fraktion e t w a  74 O / o  Toluol  enthalten sind. Es leuchtet ein. 
daB die oben erwahnte Behandlung mit Schwefelsaure, bei welcher 
in 90 O / o  Aiisbeute reine Toluol-p-sulfonsaurc en tstand, n i c h t II u 1 

e i n  S u l f u r i e r u n g s v o r g a n g ,  s o n d e r n  z u g l e i c h  e'ine O x y -  
d a t i o n i s  t. In der Tat wurde das reichliche Auftreten von Schwe- 
feldioxyd bemerlct. Bis jetzt ist eine Entscheidung, welche Hydrie- 
rungsstufe vorliegt, noch nicht getroffen. Es scheint ausgeschlossen, 
d a B  die volli g hydrierte Verbindung, das Methyl-cyclohexan, leicht 
in Toluol-Derivate iibergeht. Ganz anders liegen die Verhsltnisse 
bei den partiell hydrierten Korpern, z. B. den drei isomeren Methyl- 
cyclohexenen, und den drei isomeren Methyl-cyclohexadienen. Diese 
stark ungesattigten Korper zeigen groBe Ncigung, in aromatisrtic 
Verbindungen uberzugehen 1). 

1. I 11. I I I I 
CHo .CH z z z z  CH CHo.CH(CHz).CH, CHz . CH(CH3). CHa 

CH~.CH(CH~ 1 . h ~ ~  CHs . CHs ---CH - - C=CH - - CH, 

Es wurde indessen die interessante Beobachtung gemacht, dafi 
nicht alle hydro-aromatischen Begleiter des Toluols bei der Be 
Iinncllnng rnit Schwefelsaure in Toluol-sulfonslure ubergehen; ein 
Teil derselben, vermutlich das 2 - M e t h y l  - 1.2.3.4 - t e t r a  h y d r o  - 
b e n z o l  (I) unterliegt der P o l y m e r i s a t i o n  und geht in das h i  

250-2600 siedende 3-Methyl-5-[3'-methyl-hexahydrophenyl] - 1 2.3.4- 
tetrahydrobenzol 2) (11) uber, welches durch Erhitzen mit Rlii 
miniumchlorid, wie gefunden wurde, zum Teil i n  T o l u o l  VCI' 

wandelt wird "4).  

Die anschlieaende Fraktion (Sdp. 138-143 0 )  hesteht zu &"/o  
aus den i s o m e r e n  X y l o l e n ,  sowie ihren h y d r o  - a r o m a t i  
s c h e  n B e g l e  i t e r n .  Durch Behandlung mit Schwefelsaure er- 
hielt man die isomeren X y 1 o 1 - s q 1 f o n s a u r  e n ,  und durch Ab- 
spaltung der Sulfogruppe mit Wasserdampf in Schwefelsiiure von 
600BB. bei 1800 r e i n e s  m-Xylo l  fSdp. 138.90) in einer Aus- 

1) vergl. W a l l a c h ,  Terpciie vlld Campher 191&, S. 98 u. 105 
a )  vergl. C. 1904, I. 1346. 
3 ,  Ahnliche VerhB1 tnisse liegrn h i  der Ben z o 1 - Fralition, sowic dcr 

folgendeii X y l o  1 -  Fralition vnr. sir sind jedoch noch nicht restlros aut- 
geltlart. Die B enzol-Fraktion lieferte ein Polymeres win Sdp. 2120. 
die X y l o  1 - Fraklion ein Derivat vom Sdp. 300-3100. 

4 }  To1 u o l  findet sich in drn Zu,ischenfraktinuen \ o n  1050 mi. (n f  

1~oniile his 1180 verfolgt werden 
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h u t e  voif 400/" der betreffenden Fraktion. Die Mftrierung ergab 
das bef 1820 schmelzende 2 .4 .6-Tr in i t ro  - Y ~ I o I  Bei der OXY- 
dation mit Kalihmpermanganat in der Hitze ergab das m-Xiglol rsr, 
p h t h a l s a u r e ;  aus der rohen Fraktlon erhielt rhan n e h n  Is0 
p h t h a l s a u r e  a u c h  T e r e p h t h a l s a u r e ,  wodurch das V6t-  
kommen von p - X y 1 o 1 bewiesen wird. Die beiden Phthalsauren 
wmden durch OlYerfCihrung in ihre D i in e t h y l e  s t e r idcntifiziert 
(Schmp. 6 - 2 0  uncl 1400). Das Vorkommen der Xylole wurde auch 
in der von 130-134 O siedenden Zwischenfraktion mit Sicberheit 
festgestellt. A t h y 1 - b e n  z o 1, welches ich hier vermutete, lie@ 
nieht vor. Die iiber 7 430 siedenden anschliefiendeu Fraktioneri 
enthalten gleichfalls nocli reichliche Mengen von Xylolen, ihre An- 
wesenheit konnte bis gegen 1500 Sdp. festgestellt werden. 

Das V o r k o m m e n  v o n  a r o m a t i s c h e n  K o h l e n w a s s e r s t o f l e i i  
w u r d e  f e r n e r  i n  d e n  d b e r  I500 s i e d c n d e n  N e u t r a l G l e n  festgc- 
stellt. Hier komfnen das Mesitylen, Camol, hudorumol,  Durol nud 
Prehnitol, sowie eine Reihe von Isomeren in Frage. Das Studium diessr 
weseiillich komplizierkren Verhiiltnisse kannte in dem kurzen Zeitraum 
von einem Vierteljahr noch nicht zum AbschluB gebracht werden. 

Das N a p  h t h al i  n konnie dagegen in unserem Leichtijl sowohl 
wie in den urn '2000 siedenden Fraktionen des Teeroles his jetzl 
nicht aufgefunden eperden, wodurch sich unser Urteer wesentlich 
von den1 Hochtemperatur-Teer unterscheidet. Es bestatigt sich SO- 

anit die von F. Fi s c h e r  zuerst aufgestellte Regel, vonach das 
Fehlen des Napbthalins als ein charakteristisches Merkmal des Ur 
teeres gelten kana 

Zum SchluB sei noch damuf hingewiesen, dai3 mir der Nach- 
weis der C a r b o l s i i u r e  sowohl im rohen Leichtol als auch in 
der von 170-2050 siedenden Fraktion des Urteeres gelungen ist 
Nach der Untersuchung von G l u u d  und B r e u e r l )  findet sich 
im Urteer, welcher in der Drclitrommel gewonnen wird, keine 
Carbolsiiure ; sie konnten nur Kresole feststelien. F. F i s c he r und 
t3 1: e u e r 2)  haben die Carbolsaure sowohl im Tieftemperatur-'l'eer 
aus der Drehtrommel als auch in einem im Generator erzeugten 
Tiefterripernlur Teer, ltllerdings erst unter Verwendung einer ver- 
feinerten Methode, in Seringen Mengen nachgewiesen. 

Die Menge der Carbolsaure im rohen Leichtol betrapt 3.950/,, 
h e r  finden fiich auch bereits I i r e s o l e  in groSeren Mengen vor 
ln dem bis 1500 siedenden Leichtol kommt dagegen rein? Carboi- 
qiiure in einer Meng-e von 3.60/, vor, welche frei vori Ktesolcn 

1, bes. Abhaiidlurigen zur limnhiis der Iiohle, Bd. 2, S .  236ff. [19171 
2)  Ges. Ahhandlungen zur Iienntnis der Iiohle, Bd 3, S. S9ff. [10181 
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1st. I)ie Hauptmenge der Carbolsaure findet sich indessen irn 
'l'eerol. Die Gesamtmenge an Carbolsaure betragt in unserem Tief- 
temperatur-Teer 1.35 O/,,; sie ist weit grol3er als die von F i s c h e r  1) 

in den verschiedenen Teeren aufgefundene Menge; s i P i s t f e r n e  r 
v i e l f a c h  gr i iBer ,  a . l s  d i e  i m  K o k e r e i - T e e r  e n t h a l t e n e  
Menge.  

Das Pltenol wurde durch W I ~ I C I I  Siedepunlit uiid durcli Umwandluiig 
III  'f r i I) 1'0 in- p h e  no 1 (Schnip. 93") und das P h e n  y l  b e n  z o  a t (Schmp. 
68-690) idenlifiziert. Es sei erwihnt,  da15 nian das Vorltomnieii von 
Carb,olsiure im Rohliresol besonders im Gemisch init o - I< r e  s o  1, leicht 
durcli Oberfiihrung in die Benzoylverhindungen lermitteln 1;ann. Wlhrend 
des Phenylbenzoat ein gut krystallisierender, in Lalteni Alkolrol wenig 
Ibslicher Kiirper ist, stellt das o-Iiresylbenzaat Ncin'e Pliissiglreit dar, 
welche sich mil Alkohol mischt. Di.ese Methode erschelnt mir wesent- 
lich einfacher, als die von H. M ii 11 e r 2) geschilderte 3). 

In den niedrig siedenden Urteer-Phenolen wurderi in sehr ge- 
ringer Menge T o l y l m e r c a p  t a n e  festgestellt, welche vermittelst 
ihrer D i s u 1 f i d e  leicht abgesehieden werden konnen. Die Vor - 
Iaufe wtha.lten ein bei 150-160 0 siedendes S u 1 f i d, we 1 c h e s 
d e r  a l i p h a t i s c h e n  R e i h e  a n g e h o r t .  

zusammeiifassen : 

Mengen 

Die E r g  e b n i  s s e tier vorliegend,en Untersuchung Itann man wic t'olgt 

1. Die niedrigsiedenden Urteer-Neutraldlc enthalten niir sehr geringe 

2. Es wurden g r B B e r e  M e n g e n  u n g e s a t t i g t e r  I ~ o h l e i r -  

:1. Den H a n p t a n t e i l  bildNen dagegen a r o i n a t i s c h e  u n d  h y d r o -  
a r  o n i a t i s c l i e  K o h l e n w a s s e r s t o f f e .  Es wurdcn Ibenzol ,  T o -  
1 U Q  1 und die X y lo  1 e nachgewiesen und das Vorhand.enwin d,er h B 11 e r e I! 

H o m n lo  g e n wahrscheinlich geniacht. Das Vorkommen betr8chllichcr 
Mengen von kanii 
init ziemlicher Sicherheit als erwiesen gelten. Das F e h I e II 11 e s N a p h - 
I I i  a1 i n s wurde bestaligt. 

4. N'eben d'en Kohlenwasserstoffen wurd8eu lie t o n  c nacligenviesctii. 
vorzugsweise Ace t o n .  

5. Das Vorltommen g r t i 5 e r e r  Mengen  von C a r b o l s i i a r e  wurtlc 
nachgewiesen; i h r e  M e n g e  i s t  s , e h r  v i e1  gr615er a l s  irn ICoIierei-  
I e e r .  

7. Es wurden Spureri von A c o t a l d s h y d  u i i t l  A c e t o i r i i r i l  auf- 
gefunden. 

Die VerGffentlichurig der weiteren Einzelheiten, die niehr tech- 
nisches Interesse bieten, ist demnachst in einer Fachzeitschrift 

von P a r  a f f i n - B o  h l e n w  a s sers  I a f f en. 

e r s t o  f f e b,eobachtet. 

h y d r o  - a r o m a t  i s c he  n H o h Is n w a s s.e r s t o  f f e n 

., 

-I- 

I )  Ges. Ahhandlungen zur Kenntnis der ICohJe, Bd. 3. S. 07 [1918]. 
2) L u n g e - K B h l e r  1902, S. 162. 

3) vergl. hierzu anch F. F i s c h e r ,  Ges. hbh. z Kennln. c l  Kohle, 
Bd. 3, S. 82ff., welcher diese Methode verfeinert hat. 
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beabsichtigt. Bei der Austiihrung der vorliegenden Untersuchungen, 
die in Anbetracht der Kurze der Zeit fraglos noch manche Liicke 
aufweisen, bin ich von den HHm. Dr H. L n n g e , Dr. W. B u s  c h - 
m a n n ,  sowie Hrn. cand. chem. E. Koch in dankenswerter Weise 
unterstutzt worden. 

G e 1 s e n k i r c h en  i. W., den 15. November 1922. Organ. Laborat. 
d. G e l s e n k i r c h e n e r  B e r g w e r k s  A.-G. Abtlg. Schalke (Hoch- 
ijfen). 

-*__- 

21. F. Kehrrnann, Raoul Uonnier und Marie  Ramm: 
Ober einige Anthracen-Derivate. 

(Eingegangen am 17. November 1922.) 

Die Darstellung der Carbazin-Farbstoffe, dereri einfachstem 
(:hromogen die Formel I zukommt, erlaubt es, die Existenz einer 

N CH 

R/'-.R R/"R 
rieuen Klasse von Parachinon-imid-Farbstoffen vorauszusehen, die 
sich vom Chromogen I1 ableiten sollten, demnach zum unsym- 
rnetrischen ms-Diaryl- resp. Dialkyl-dihydro-anthracen (111) in der- 
selben Beziehung stehen sollten, wie das Chromogen der Carb- 
azin-Farbstoffe ziim ms-Dialkyl-dihydro-acridin (IV). Obwohl die 

R"-R RnR 
Versuche, die wir bisher zur Darstellung der neuen Farbstoffe an- 
gestellt haben, noch nicht zu einern entscheidenden Resultat ge- 
fuhrt haben, erlauben wir uns, die bisherigen Beobachtungen mit- 
zuteilen, indem wir uns weiteres einstweilen vorbehalten. 

Wir haben zuerst versucht, ausgehend von dem von H a l l e r  
und Guyo t  1) beschriebenen 9.10.10-T r i p  h e n  y 1 - d i  h y d r o  - an - 
t h r  a n  o 1 - (9) (V) durch Nitrierung, Reduktion und Wasserabspal- 
tung z u  dem FarbstofE V,l zii gelangen, jedoc,h hisher ohne Erfolg. 

1) B1. i3] 31, 979 [1904]. 


