
In  der hlitte der sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts begann 
in uuserem Vaterlande aller Enden eine langsame, mehr und mehr 
beschleunigte Entwicklung der  Chemie, hauptsachlich dadurch, daB die 
cirganischen Verbindungen in den Kreis der  Untersuchung gezogen 
wurdeu, nachdem sich die Forschung so h u g e  fast ausschliefllich auf 
die anorganischen Korper beschrinkt hatte. Dieser Umscbwung wurde 
besonders in Deutschland gefiirdert; auf den IIochschiilen wandte sich 
eine Re.ihe jiingerer Lehrer dem Studium der Kohlenstoffverbindungen 
ZU,  m d  um die verschiedenen 3leister der chemischen Forschung bil- 
deten sicli Kreise begeisterter Schiiler. So war es auch in Berlin, wo 
neben A .  H a e y e r  der kiirzlich aiis England berufene A.  W. H o f -  
m a n  n den Mittelpunkt bildete. Besonders um I€o  f  m a n n , der als 
Leiter des neu erbauten Universit5ts- Laboratoriums iiber griil3ere 
?vlittel verfugte, sanimelte sich eine Reihe von Schulern, von denen 
Tieli: in  cler Folgezeit sich in der Wissenscbaft iind Industrie einen 
guten Namen schuferi. Der  grol3e Kreis von I t o f m a n  n s  Schulern 
nus jener Zeit ist jetzt fast ganz gelichtet; im Anfang dieses Jahres  
ist rtbermals einer der wenigen Uberbliebenen von ilinen ziir Ruhe 
gegsngen. hloge es mir als dern Letzten des engeren Freundeskreises, 
der  sich in den ersten Tagen des neuen Unirersit~~ts-Laborntoriums ge- 
bildet hntte, vergiinnt sein, dern Getl5chtnis dieses wrangegangenen 
Freundes einige Worte zu widmen. 

Am 9. Februar v.  J. verschied nach kurzer Krankheit Professor 
Dr. G i i  s t a v  I< r a e  m e r ,  eins der  vienigen Mitglieder unserer Gesell- 
scbaft, das fast von Anfang an ihr zugehiirte u n d  sich ihr stets mit 
bejonderer IIingabe m&Imete. 

(;ristav Kraemer wurde an1 1. Juni  1842 als der jiingste Sobn 
des  Lelirers W i l h e l m  K r a e m e r  z u  Halberstadt geboren. Bei dern 
beecheidenen Kinkommen seines Vaters, der ein wolilwollender und 
strenger Maun war, verlebte er seine Jugend i n  einfachen Verhalt- 
nissen und lernte es friih, sich allezeit auf seine eigerie Kraft zu ver- 
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lassen. Nicht ohne Einflulj mag hierbei 
Mutter friih verlor und unter Aufsicht 
aufwuchs. 

gewesen sein, dalj  er seine 
einer Hlteren Verwandteu 

Den VerhHltnissen des 1;lternhauses entsprechend, genol3 er seine 
Schulbildung in der Realschule seiner Vaterstadt ; die hieraus ent- 
springenden Liicken in seiner Ausbildung hat er spi ter  oft schrnerz- 
lich empfunden; aber mit der ihm eigenen tatkriftigen Entschlossen- 
heit war e r  stets bis in sein Alter bemiibt, sie auszufullen. Nnch 
Verlassen der Schule trat er als Lehrling in die Apotheke z u  Aschers- 
leben ein und vollendete seine Ausbilduog in Hayelberg; nach be- 
standener Priifung kam er als Gehilfe nach Berlin in die Apotheke 
von B l u n i e  i n  der KiinigstraWe. ,\Zit dem Hrn. B l u m e  stand er ~ ioch  
als Assistent you IIof m a n  n in freundschaftlicheln Verkehr, uod 
wir, seine Kollegen, habeu mit ihiri zusaninien nianchen friihlichen 
Abend verbracht bei ,,Vater Blume",  der uns mit seiner prak- 
tischen Theorie von Weinveredlung und seiner eigenartig drulligen 
Lebensweisheit groBes Vergnugen bereitete. l m  Priihling 18GG bestand 
Kraemer die pharmazeutiscbe Staatspriifung, und kurz darauf wurde 
er zuni €leer eingezogen, um den Iirieg mit Osterreich als Peld- 
apo  t he ker mi tzu niacheri . 

Nach Beendiguug des Iirieges kehrte er nach Berlin zuruck und 
ging ganz zum Studium der Chemie uber. 

Dies war damals der gewohulicbe Weg; Chemilcer, die von vorn- 
herein die Chemie erwihlten, waren seltener, und Laboratorien, in 
denen man arbeiten konnte, gab es n u r  wenige. Das Universitats- 
Laboratorium war noch , nicht da, in den Laboratorien von G u S t a v  
R o s e ,  S c h u e i d e r  und S o n n e n s c h e i n  waren nur wenige Arbeits- 
platze, und die Lehrer beschrbkten sich durchweg auf Analyse und 
hochstens hlineralchemie. Kraemer ging daher, wie etwas spiiter auch ich, 
in das Laborat,orium der Bergakademie, wo unter Prof. F i n  k e u e r  fiir 
eine vorzugliche Ausbildung gesorgt war. Die dort herrschende streuge 
Disziplin, anfangs oft listig yon uns empfuuden, haben v,ir i n  un- 
serer spateren THtigkeit sehr schitzen gelerut. Dort wurde liraenrer 
mit A d o l f  P i n n e r  bekannt, und es bahnte sich die Freundschaft an,  
welche die beiden fiir das ganze Lebeu verbuuden hat. 1867 trat 
Kraemer und wenige Monate spater auch P i n  u e r  als Assistent in d a s  
H o f m a n n s c h e  Laboratorium in der CantianstraBe ein, wo auBer den 
Assistenten nur z a e i  Praktikanten arbeiteten. Ein Jahr darauf wurde 
das Universitits-Laboratorium in der Georgenstralje eroffnet, iind damit 
begann ein neues Leben fur das cheniische Studium. Auch ich trat 
als Praktikant in den organiscben Sad ein und wurde Ostern 1869 
Kraemers Nachfolger. Wir Assistenten, K r a e n i e r ,  P i n n e r ,  B u f f ,  
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S a r n o w ,  S e l l  und ich, bildeten gewisserniaBen eine Familie, und 
unser Freund Kraeiuer war das Haupt, das sie fest zusamnienhielt. 

Diese Zeit des gemeiusamen Wirkens i m  Cnirersitats-Laboratoriuni 
ist tins alleri unausliisclilich im Gedachtnis geblieben. Unser ver- 
ehrter Lehrer I l o f n i  a n  u nahni bei groBter Liebeuswiirdigkeit die 
Arbeitskraft seiner Assistenten recht ausgiebig i n  Anspruch : weder am 
spiten 'Abend, noch am Sonotag war nian sicher vor eiiier freundlichen 
Bufforderung ZU einigen rorlaufigen Yersuclien. Iiraenier war tagsuber 
i i i i r  unerniiidlicher Ausdauer bei der Arbeit, liebte ani Abend aber die Er- 
hoiung;  er  trat also rn i t  Krfolg in  uiiserer aller Sinn diesen Abends- und 
Sonntagsarbeiten entgegen und bewalirte mit Reclit die freien Stunden 
f i r  Jlusik oder fiir frohe Geselligkeit, die er  ganz  besoriders pflegte; 
sie t~eschrhnkte sich nicht auf unsern kleineu Iireis, sondern nuch 
manche Praktikanten und  Studierende nus anderen Fachern nahmen 
daran teil. h i g e n s  stiirte diese Ablehnung ron  ,,fiberstunden" in  keiner 
Weise unser gutes Verhaltnis zu unserem Lehrer, und  unsere Ver- 
elirung fur I - Iofmann und die Ilochschitzung seines nie erlahmenden 
Arbeitsdrnnges weckte inimer wieder in uns das Bestreben, ihui nach- 
zueifzrn. 

Der  Ausbruch des Iirieges von 1870 unterbrach j i l i  u n d  unverhofft 
diese Zeit des frohen Schaffens. Wie die meisteii von uiis, wurde 
auch Iiraenier zur Faline gerufen, sehr Zuni Erstaunen von I I o f m a n  n,  
der sich erst allmahlich ron der eiiglischen Auffassnng unserer IIeeres- 
verhaltnisse freimaclien konnte. Kraemer batte kurz vor Ausbruch 
des Krieges eine Verbindung niit dem Spritfabrikanten Ii a l i l b a u  in 
a.ngzkniipft u u d  es un tern~niu~en,  fur ihn eine Fabrik zur Verwertung 
tler damals  nocli fast unbenutzten Nebenprodukte der  Alkoliol-lteinigung 
einzurichten; eine fruhere Zuckerraffinerie niit inalrrisclien alten Ge- 
wiilben und arisgedehnten Lager'riiurnen iu der Schlesischen Strane 
war fiir dieseri %week erworben. IYahrend Iiraemer ini 1:elde stand, 
iibernalini icli es auf seinen Wunsch, das Laboratoriuni i u  dieser Fa- 
brik fertigzustellen, dntuit spater sofort niit der Arbeit begonrien 
werden konnte. 

Kacli tlerii k'riedensschlusse feierte Iiraenier am 82. Juni 1871 
seine ITochzeit niit A n n a  K o e l d e c h e n .  Die ihin dncnals Y O I I  U I I S  

:dleu clargebrachten Gluckwunsche sind i n  so uberraschentler lYei.>e 
i t i  Ihl'iillung gegaiigen, v i e  wir es kauni zu hoffeii wagten. Frau Anun 
erganzte in  der gliicklichsten Weise die Eigenscliaften ihres (;:itten, 
sie rerfolgte u n d  teilte alle seine Bestrebungen uud verstand es dallri,  
sich su. rollkonimen ihrem Mann auzul)as>eii, dnB nian bei dieserir 
I 'm-e die liiichsten Anspriiche erfiillt findet, die man au die $:he zu 
s telle n verni :ig. 

29' 
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l o  der nachsten Zeit ging Kraemer frisch an den Ausbau des 
Betriebes der neiien Fabrik; im Herbst folgte ich ihm zur Mitarbeit 
nach der Schlesischen StraBe. Weil uns aber vorlaufig unsere Tatig- 
keit. nicht ausreichend erschien, faBte Kraemer den EntschluB, auch 
organische Praparate fur missenschaftliche Zwecke, die damals nur 
sparlich im Handel waren, herzustellen, ein Unternehmen, das sich 
trotz anfanglicher Schwierigkeiten iiber Erwarten schnell entwickelte 
und der chemischen Forschung von wesentlichem Nutzen war. Von 
den damaligen Verhaltnissen niachen sich die Fachgenossen von heute 
kauni eine Vorstellung: selbst die allergewoholichsten Aasgangskorper 
wie Methylalkohol, Jodmethyl, Benzol, Toluol, Anilin, Phenol und 
Reagenzien, wie Kaliumnitrit, Acetylchlorid mitBte sich der Prakti- 
kant selbst herstellen oder wenigstens muhsam reinigen; unzahlige 
organische Verbindungen, die jetzt in vorziiglicher Reinheit von der 
GroBindustrie geliefert werden, waren damals schwer zugangliche Sub- 
stanzen. Die Herstellung dieser kleinen Praparate, die von pharma- 
zeutischen Fabfiken jener Zeit nu r  in geringer Anzahl im AnschluB 
an gangbare Marktnrtikel betrieben wurde, bot wegen des hohen Ar- 
beitslohnes, der  immer nur  von einer kleinen Menge des Produktes 
getragen werden muBte, fur sich allein so wenig Aussicht auf Gewinn, 
daI3 es sehr zweifelhaft war, ob sie die hohen allgemeinen Kosten 
einer iudustriellen Anlage wrurde tragen konnen. Trotzdem unternahm 
Kraemer das Wagnis, und hierin offenbarte sich sein Weitblick und 
die Nichtachtung aller Hemmnisse, die ihm spater stets den schlieB- 
lichen Erfolg gesichert haben. 

Unser Zusammenarbeiten an dieser Aufgabe hat uns  beide sehr 
gefiirdert; wir verfolgten jeder seioen eigenen Weg, lernten aber von 
cinauder und konnten gerneinsam mancbes erreicheu, was dern einzelnen 
nicht moglich gewesen ware. Unser Augeumerk war liauptsachlich 
darauf gerichtet, nicht unbesehen die beltannten Methoden zu benutzen, 
sondern, wenn irgend moglich, einfachere, oft n u r  als Bildungsweiseu 
verijffentlichte Reaktionen aufzusuchen, vor allem aber, stets mog- 
iichst einfache Apparate zu verwenden. Neben den wissenschaft- 
lichen Praparaten kam allmahlich auch die eigentliche Fabrikation, 
Alkohol-Praparate, Essigsaure, Methylalkohol, Aceton, Jodoform: Allyl- 
senfol u. a. in Gang und entw4clrelte sich gleichmaoig in erfreulicher 
Weise. 

Im Jahre 1880 iibernahm Kraemer die Leitung der Werke von 
J. R u t g e r s  und wandte sich ganz der Teerindustrie zu. Volle 
24 Jahre, bis 1904, blieb er in dieser Stellung, und sein Wirken in  
in  jener Zeit stellt sein eigentliches Lebenswerk dar ;  hier liegt der 
Hiihepunkt seines Schaffens, und seine wissenschaftlichen und prak- 
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tischen Arbeiten errangen ihm bald eine fiihrende Stellung in diesem 
Zweige der sich macltig entwickelnden dextschen chernischen In-  
dustrie. 

Trotz seiner urnfangreichen Berufspflichteri fnnd Kraemer uicht 
nur  Zeit fiir wissenschaftliche Untersuchungen, sondern ubernahm auch 
xioch Arbeiten fur  genieinnijtzige Zwecke mnnnigfachster Art. Er ge- 
horte der Berufsgeuossenschaft der chemischen Industrie seit ihrer 
Griindung 1885 an und war 1898-1907 Vorsitzender der Sektion I 
(Berlin). Von 18'34-1898 war er  stellvertretendes und von da ab 
ordentliches Mitglied tles Genossenschaftsvorstandes; 1903 wurde er 
als Nacbfolger J. R i i t g e r s '  zum Vorsitzenden des Vorstandes erwihlt 
uod fiihrte dies Amt bis zu seineni Tode. Hesonders bei seinem 
Kiiclitritte von den Riitgerswerken widmete er  seine ganze Arbeits- 
kraft. dem Wohla der Beriifsgenossenschaft und hat sie wie wohl kaum 
einer seiner Vorglnger gefordert uud in ihrer Organisation verbessert.. 
Im Zusammenhnng mit diesern Amt vertrat er  auch die chemische 
Industrie in dem groljen Verbande deutscher Berufsgenossenschaften. 

In iinserer Gesellschaft war er seit ihrer Griindung ein selten 
fehlender Resucher der Sitzungen; den griiflten Teil seiner Arbeiten 
veroffentlichte er  i n  unseren Berichten; mehr als zehn Jahre geliorte 
er unserm Vorstand an, und wiederholt bekleidete er d n s  Amt des 
Vizeprasidenten. 

Fast eberiso h u g e  war er  ein treues Jlitglied des Vereins zur  
Belorderung des Gewerbfleiljes und ebenfalls eine Reihe yon Jahren 
in dessen Vorstand; der Verein ernannte ihn an seinem 70. Geburtstage 
zum Ehrenmitglied und verlieh ihrn spater, wenige Tage vor seinern 
l'ode, die goldene Gedenkmiinze. niese Anerkennung verdankte er, 
v i e  das IXplom sagt, ))seiner hingebenden Teilnahrne an der Leituug 
tles Vereins und  seinen Verdiensten um. die Entwicklung der chemi- 
schen Industrie in Deutschland, insbesondere seinen bahnbrecbenden 
Arbeiten auf dem Gebiete der Holzdestillation, sowie der Teer- uud 
ErdB1-Industriecc. 

Auch anderer gemeinnutziger Arbeit hat sich Iiraemer rastlos 
gewidrnet. Bei den groBen Aufgaben der Zollgesetzgebung in den 
achtziger Jahren stellte e r  wiederholt seine reiche Erfahrung in den 
Dienst des Staates, und besonders in der schwierigen Frage der Alkohol- 
Vergallung waren seine Bemiihungen von entscheidendem Erfolg, indem 
es ihm gelang, das Pyridin, das noch heute nicht durch etwas Besseres 
hat ersetzt werden konnen, a19 Vergallungsmittel einzufuhren. Ferner 
beteiligte er  sich von Anfang a n  bei den Aufgaben der Gemeinde- 
verwaltung; gleich irn Beginn seiner Berufstatigkeit trat e r  in die 
Arrnenkomrnission von Berlin ein , in seinem nachmaligen Wohnsitze 
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Wannsee war er  mehr als 30 Jahre  Gemeindevorstand, und noch in 
den letzten Lebensjahren iibernahrn er  das schwierige Amt des 
Kirchen patronats. 

So sehen wir Krnenier nach verschiedenster Richtung seine groBe 
Arbeitskraft stets dern Ganzen zur Verfugung stellen; wir erkennen 
darin den Grundzug seines Cbarakters, der ihn iins so besonders wertvoll 
machte: die IIilfsbereitschaft fiir jede Sache u n d  fur jede Person, der 
er  glaubte niitzen z u  konnen, und da er  die Kraft hierzu i n  hervor- 
ragendem hIaBe in  sich fiihlte, erweiterte sich tler Kreis seiner Tatig- 
keit mehr nnd mehr. Hierdiirch karn es, daB nach Aufgabe seiner 
BerufstHtigkeit seine Arbeitslnst sich kaum verringerte, dnB er  bis 
wenige Monate vor seinem Ende in ungebrocliener Frische weiter 
wirkte, his ihn deutliche Anzeichen der Arterien-Verkalkung zur Vor- 
sicht rnahnten. Der schwerste Schlag, den er wobl nicht gnnz iiber- 
winden konnte, traf i b n  durch den Verlrist seines jiingsten hoffnungs- 
vollen Sobnes auf den Schlachtfelderm I'rnnkreichs. Obgleich er  den 
tiefen Schrnerz niannhaft und ohne Klngen trug, konnte er  sich doch 
nicht ganz wieder aufrichten. An] 3. Februar machte eine Lungen- 
entziindung seinern arbeitsreichen Leben schnell ein Ende. 

Ulicken wir nuf das nun nbgeschlossene Leben uriseres Yreundes 
zuriick, so rniioseu wir sagen: es war wie selten eiri gesegoetes. 
Ihrn war es vergonrit, seine Fiihiglteiten frei x u  entwickeln und sich 
einen ausgedehnten Arbeitskreis zu schaffen, in dem er  erfolgreich 
wirkte und innere Refriedigung fand. Auch an BuBerer Anerkennung 
fehlte es ihm nicht. AnBer den Auszeichnungen durch die verschie- 
denen Gesellschaften, denen er  angehorte, wurde er vou seiten des 
Staates durch Verleihung des Roten Adlerordens vierter Klasse und des 
Kronenordens dritter Klasse geehrt. 

Aber daB sein Leben sich so giinstig gestaltete, verdankte er  nicht 
iiuBeren Gliick,ifiilleu, sondern ganz vorwiegend der Selbstzucht und 
dem steten Arbeiten an seinem inneren Menschen. Diese Selbstzucht 
offenbarte sich am deutlichsten in  der Milde seines Urteils uber andere, 
wahrend er bei sich den strengsten MaBstab anlegte; sie lieB ihn 
trotz seines i n  jungeren Jahren zuweilen ungestiimen Vorgehens stets 
den rechten Weg wieder finden, und seinem dnraus entspringenden 
versohnlichen Auftreten ist es nicht zum kleinsten Teile z u  verdanken, 
daB er  so vielfach zur Leitung in schwierigen Angelegenheiten be- 
rufen wurde. Was e r  erreichte, hat er  lediglich durch eigene Kraft 
errungen, durch festen Willen, durch Ausdauer und durch Hares  Ur- 
teil iiber die vorhandene Wirklichkeit. Sein Charakter half ihni, daB 
e r  uberall Frennde fand. Stets, auch in schwierigen Lagen, heiter, 
wuBte er  neben dem Ernst des Strebens imrner auch dem Frohsinn 
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sein Recht zu schaffen. Was ilin aber seinen Freunden vor allem 
teuer machte, das war die unwandelbare l’reue, die e r  jedem bewahrte, 
der ihm je n lher  trat. hfit berechtigtern Stolz halten wir sein Ge- 
diichtnis in Ehren. 

Rlicken wir zuriick auf die wissenschaftlichen Leistungen Kraemers, 
so finden wir in unseren Berichten eine Anzahl umfangreicher Ver- 
Bffentlichungen niedergelegt. 

Die crstere griiDere Arbeit Kraemers ’) beschaftigt sich mit einigen 
Chlortlerivatcn des Athans. Aos der S c h e r i n g s c h e n  Fabrik hatte 
er  eine groljere Alenge der bei der Chloral-Fabrikation entstehenden 
fliichtigen Nebenprodukte z u r  Untersuchung erhalten. Das Chloral, 
das durch seine neu entdeckte physiologische m’irkung plotzlich leb- 
haftes Intcresse erregte, wurde damals noch einfach durch andauernde 
Behandliiiig des Alkohols mit Chlor gewonnen, und dabei trat durch 
die freiwerdende SalzsHure in groBer Menge Chlor5thyl a d ,  das weiter 
der Einwirkung des Chlors unterliegend teilweise in die hoher chlorier- 
ten, von K e g n  a u l t  beschriebenen Athan-llerivate uberging. Kraemer 
konnte niiBer dem Chlorathyl noch dns Athylidenchlorid, nicht 
aber das  gechlorte Athylidenchlorid (asymmetrisches Trichlor-athan) 
nachweisen; auffallenderweise fand er nuch betrachtliche hlengen 
von .4thylenchlorid und gechlorteni Athylenchlorid; letzteres wurde 
durch oherfiihrung in das charakteristische symmetrische Dichlor- 
Hthglen hestiitigt. 

I n  einer zweiten Arbeit ’) berichtet Kraemer uber die Einwirkung 
yon Animoniak auf das At~hylidenchlorid, wobei glatt das von A .  B a e y e r  
aus dem hldehyd-Ammouiak erlialteoe Kollidin entsteht. 

In Folge eines Angriffes von B a r b a g l i a 3 ) ,  der in dem kauf- 
lichen Isobutylalkohol die Gegenwart von betriichtlichen Mengen von 
Isopropylalkohol behauptet hatte, weil er  durch Oxydation des Alkohols 
zii Aldehyd uud Chlorieren des letzteren Trichlor-aceton erhalten habe, 
untersuchte Kraemer’) ,die Oxydation dieses Alkohols durch Chrom- 
saure-Mischung. E r  wies nach, daB dabei neben Isobuttersaure und 
Essigsiiure nicht nu r  Isobutyraldehyd, sondern auch erhebliche Mengen 
von Aceton entstehen, wodurch sich das Ergebnis von R a r b a g l i a  
leicht erklart. 

* Aus der K a h l b a u m s c h e n  Spritfabrik waren Kraemer grofiere 
Mengen der bei der Reinigung von Rohsprit auftretenden Nebenpro- 

I )  B. 3, 257 [1870]. 
3, B. 6, 1120 [1873]. 

B. 3, 262 [1S70]. 
*) B. 7, 252 [1874]. 
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dukte zu r  Verfugung gestellt worden, die er in Gerneinschaft mit 
seinem Freunde A .  P i n n e r  untersuchte '). 

I n  dem Vorlsuf dieser Nebenprodukte wurden griiBere Mengen 
von Aldehyd nachgewiesen und dementsprechend nach langerem Auf- 
bewahren auch Paraldehyd, hletaldehyd, Crotonaldshyd und Acetal. 
In  der Hauptmenge des Produkts wurden neben d e n  Isoamplalkohol 
maflige Mengeu von n-Propylalkohol und reichlich Isobutylalknhol 
aufgefunden, dagcgen kein Isopropyl- und kein 7 1 -  Amylalkohol. 

Gemeinsam mit G r o d z  k i  ') arbeitete ICraemer dann langere Zeit 
uber den rohen IIolzgcist. AuBer den lange bekaiinten Restandteilen, 
hlethylalkohol, Aceton und Methylacetat, wurde noch Allylalkohol in 
geringer JIenge nnchgewiesen. Weiter wurden neben wenig Acet- 
aldehytl noch Diniethylacetal XIS  stetiger Hestantlteil des ITolzgeistes 
aufgefunden. auBerdem aber eine groBe JIenge ketonartiger Iiorper, 
deren Isoliernrig und Reinigung auf keine Weise gelingen wollte. Da- 
gegen konnte a i l s  ge.vissen Fralitionen dieser Ketone durch sukzessive 
Rehandlung niit Ctilorziuk und Scbwefelsiiure Xylol, bezw. Cpniol er- 
halten werden ; durch  Osydation liel3en sich die beideri Kohlenwasser- 
stoffe in Isophthalsanre bezw. Alesityleusaure iiberfiihren. 

11% es auf keine Weise miiglich war, die gesuchten Zwischeu- 
korper, welche die aromatiscben I(oh1enwasserstoffe lieferten, durch 
Kondensation yo11 Aldehyd rnit Aceton bezw. Methylathylketon zu ge- 
winnen, wrirde es versucht, die Siuren,  aus denen die Ketone ent- 
standen sein mufiten, genauer z u  studieren. Dieae Muttersubstnnzen 
sind die bei der Holzverkohlung neben Essigsaure aukretenden Sluren, 
deren rohe Calciumsalze in der Technik als Holzkalk bezeichnet 
werden. Nach dem Neutralisiereu der R U S  deni Holzkalk frei gemachten 
Sauren mit Soda scheidet sich das Natriumacetat groflenteils in Kry-  
stallen ab, und  es bleibt eine Mutterlauge, welche neben Essigsiinre die 
iibrigen bei der  Verliohlung gebildeten Sauren in Form ihrer Natrium- 
salze enthalt. Bei der Verarbeitung sehr grol3er Jlengen dieser Laugen 
wurde nachgewiesen, daB auBer der Essigsaure darin Snieisensaure, 
Propionsaure, 11 - Buttersaure und n - Valeriansiiure vorhanden waren, 
letztere allerdings iiur in kleiner Menge; auBerdem fanden sich noch 
ungesattigte Sauren, von denen feste Crotonsaure und Angelicasiiure 
in reinem Zustande hergestellt. werden konnten. Die Crotonsaure war 
urspriinglich jedenfalls als Isocrotonsaure vorhanden, wurde aber, d a  
sie sich bei wiederholter Destillation stets umlagert, in betrachtlicher 
Menge als feste Crotonsaure gewonnen; die Angelicasaure konnte nur  
i n  geringer Menge abgeschieden werden. 
-~ ~~ ~. ~- 

l) B. 3, 75 [1S70] und 4, 787 [1871]. 
*) B. 9, 1920 [IS761 und 11, 1356 [lS7S]. 
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Ferner  wurde von K r a e m e r  und G r o d z k i ' )  die im IIandel  
iibliche, von G. I< re11 angegebene Bestinimung yon hlethylalkohol 
im Holzgeist durch Iherf i ihreu in Jodmethyl einer Priifung unterzogen 
lind wesentlich verbessert. Da die Jodmethyl-Probe vielfach benutzt  
wird, uni die 1lrauchb;irkeit eines Methplalkohols ziir Herstellring von 
Dimethylanilin zii  erfahren, rind dn kleine Mengen von Aceton bei 
dieser Probe nicht erkennbar  s int l ,  wurtlen Versuche gemaclit, um den 
TSinfluIJ des Acetons auf die Methylierung des  Anilins zii erforscben '). 
Es ergab sich 11. a., da13 die Anwesenheit selbst kleiner l lengen roil 
Aceton mehr als die xnderen Verunreioigungen die Airsbeute an Di- 
methylanilin s e h r  rerschlechtert  und (lie erhaltene Base minderwertig 
z u r  Farbstoffbildung niacht. Dies vernnlnljte Kraemer,  nnch einer 
Jlethode zu srichen, die dns Aceton d i r rk t  zu bestimnien gestnttet ">. 

%u diesem % w c k e  arbeitete er  ' d i e  J3eol)achtung von L i e  b e n ,  nach 
welcher gewisse Substanzen, zu denen anch Aceton gehiirt, (lurch Jocl- 
liisung tinter Zusatz von Natronlauge in .lodoform ubergefuhrt werden, 
zii einer beqiiemen c1u:tntitativen Restimmung des  Acetoris ini Methyl- 
alkohol aus. Diese !dethode bat sich dauernd in die Praxis  einge- 
fiihit untl ist noch lieute ein wertvolles Hilfsmittel. 

Fortan wnndte sich Kraemer ganz seinem neuen Arbeitsgebiete 
tler T e e r -  u n d  E r d n l - I n d u s t r i e  zu.  Seiiie erste, nu€ diesem Gebiete 
gemeinsam mit W. Bo t t  g e  r 4, augestellte Uutersuchung beschiftigt 
sich nrit den I3eziehungen des Erdols zu den I(ohlenffnsserstoffen des  
Rrasn-  und Steinkohlenteers. Bekanntlich sind sanitliche Erdijle 
Gemische zweier Kijrperklassen, von denen die eine aus  Kohlenwasser- 
stoffen besteht, die bei Behandlung nrit Schwefelsaure (oder Salpeter-  
siiure) i n  der  Ral te  nicht angegriffen wird, w lh rend  sich die andere 
in der  Shure auflost un t r r  Bildung von Sulfosluren bezw. Nitropro- 
dukte  gibt. Die in Saure  unlijslichen Teile wurden bis dahin meist 
fiir Grenzkohlenwasserstoffe gehalten. Kraemer wies nun neben den 
Paraffinen noch nm Hz Hrmere Perbindungen nach, welche nicht 
identisch niit den Olefinen sind: sie addieren kein Brom und losen 
sich nicht in Schwefelsaure; M a r k  o w n i  k o w ,  de r  sie zuerst be- 
schrieb, hiilt sie fur Verbindungen, die vielleicht dem Hexnhydro- 
benzol entsprechen, und nennt sie N a p  h t  h e n e .  Diese Naphthene fand 
Kraemer auch i n  dem deutschen Erdiil. I n  naher  Beziehung zu ihnen 
stehen die Petrolsauren, die, isomer mit den Olsauren, wwhl als die  
Cartlonsiiuren de r  Napht,hene aufzufassen sind. Auch von diesen Sauren 
konnte  e r  mehrere bestimmt nachweisen. Die Versuche, yon ihren 

I) B. 7, 1492 [1871]. 
9 B. 13, 1000 [ISSO]. 

2, B. 9, 1920 [I8761 and 13, 1005 [1880j. 
4, B. 20, 595 [1887]. 



Calciurnsalzen zu den entsprechenden I(oh1enwasserstoffen z u  gelangen, 
scheiterten jedoch, weil letztere bei der Bbspaltung selber zerfielen. 
Die in Schwefelslure loslichen Kohlenwasserstoffe enthielten neben 
Benzolen, die bis ziim Pseudocurnol und Durol hinauf nachgewiesen 
wurden, hauptsachlich in den hijheren Anteilen andere Verbindungen, 
die sich durch ihre grol3e Widerstandsf~higkeit gegen Oxydations- 
mittel, sowie gegen Uberhitzung auszeichnen. Kraenier spricht sie als 
K o u d e n s a t i o n s p r  o d u k t e d e r N a p  h t h e n e an.  

Bernerkenswert ist der Nachweis, daB die Erdole aus ganz den- 
selben Kornponenten gebildet werden, wie die 6 l e  des Stein- und 
Biaunkohlenteers; der einzige Unterschied ist der, da13 die Verhalt- 
uisse der einzelnen Komponenteii stark abweichen. Wabrend die 
Steinkohlenteerijle zuni uberwiegenden Teil in  Schwefelsaure loslich 
sind, gehen yon den Erdiilen nur geringe Bruchteile i n  die Sarire 
hinein. Der  i n  Saure unlosliche Anteil aber zeigt, abgesehen von den 
I\Ienaenverhiltnissen, dieselbe Ghereinstimrnung: i n  beiden sind neben 
Paraffinen die Naphthene vorhanden. I ) ie  Braunkohlenteerole steben 
in ihreu Verhaltnissen ungefiilir in der Mitte zwisclien den Erdiilen 
und den Steinkohlenteerolen. Kraerner gelnngt zu dem SchluIJ, darj 
die Entstehung der drei Produkte auf ilhnliche Weise zu denken sei, 
und daB die Unterschiede diirch liohen Ilruck i ind rniiflige Temperatur 
bei den Erdolen und durcli niedrigen oder fehlenderi Druck und hohe 
Teriiperatur bei den Teeroleti sich erklaren lassen. 

I n  eiiier genieinsam niit A. S p i l k e r  unternornnienen Unter- 
suchnng ') gelang es Kraenier, in den neutralen nestillaten des Stein- 
kohlenteerols (ebenso des 13rnunkohlenteers nod des Erdols) betracht- 
liche Mengen von C u n i a r o n  festzustellen, dessen Vorkomrnen irn 
Teerol bis dahin nicht bekannt war. Die Abscheidung geschah durch 
Behandeln der passenden Fraktiori niit Brom, wobei das Dibromid des 
Cumarons krystnllinisch ausfallt. Durch Kochen mit alkoholischem 
Kali lie13 sich daraus das weit bestandigere hfonobrom-curnaron ge- 
winnen, das eich besser reinigen lafit,  a19 das  zersetzliche Dibromid. 
>lit Natriumarnalgam wurde daraus das Cumaron erhalten. D a  die 
Verfasser inehrere Kilo reines Cumaron in .Handen hatten, konnten sie 
sein Verhalten gegen Reagenzien eingehend untersuchen. Sie fanden, 
daB es ein aul3erst bestandiger Korper ist, der durch alkoholisches 
Kali, Kaliumcyanid und Salzsilure, Arnmoniak und Chlorzink-Ammoniak, 
selbst durch starke Uberhitzung nicht angegriffen wird. Nur Oxy- 
dationsrnittel wirken leicht ein, und durch Schwefelsiiure wird es in 
ein harzartiges Polymeres umgewandelt, welches moglicherweise als 
widerstandsfahiger Lack fiir die Technik Wert  besitzt. 

1) B. 23, 78 [lS90]. 
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Neben Cumaron u n d  seinen T'erwnndten fanden sie in dern von 
Phenolen und Basen befreiten Teerol iioch einen stickstoffhaltigen 
Xiirper von ihnlichem Siedepunkt,  den sie als Renzonitril erkannten. 

D ie  Verfasser geben schliefllich eine ubersichtliche %iisammenstellung 
d e r  irn Teer  vorkommenden riogforrnigen Verbindungen, die durch 
Austausch von Sauerstoff gegen die durch Kondensation aus gesattig- 
teren Verbindungen entstandenen Acetylengruppen gebildet werden; 
es sind:  

C?I1?-C,H? c6 H4 -Cs €I? Cg HI - Cg IT, 
0 0 0 
\I './' \ /  

Furfuran (in1 I-Iolzteer) Cuniaroii l)iplienyleiioxyd (s. unten S.465). 

Pieseii drei  Typen lassen sich nachstebende, ahnlicli konstituierte 
I i6 rpe r  unterordnen, die fast simtlich im Teer  nachgewiesen sind : 

c, H.-C2 €I? - 
\/ 

c H cI-r 

Dip hciiyleiisulfitl 

c,, T L - C ~ H ,  
\/ 

NH 
\cridin 

Cs H4-Ct, 11, 
\/ 

CH? 
Fluoren 

\/ 
cs H ~ - c ~  Er, 

CI H 2  

Phen  an t hren 

c 13 

Benzol Nnphthalin 

CH CH 

Pyritlin Chinolin 

- CgH4-C.d Hn 
'../ 

Ca H4 
Naphthalin-dihydrur 

Snthracen 
c 13 

Acrid iu 

cg €r4--C,; Ir4 
\/ 

Ca H1 
Ptienanthren-dihydriir 

Im AnschluIj hieran hat Kraemer zusammen mit K l o t z  und 
s p i t e r  rnit S p i l k e r ' )  das zuweilen i n  groflerer Menge irn Schwer- 

1) E. 23, 84 [1690]. 



benzol beobachtete C h r y s e n  z u  erklaren gesucht. Er fand, daB das  
Cumaron zwar beim Durchleiten durch ein gliihendes Rohr unver- 
andert bleibt, daB es aber leicht Wasser abspaltet, wenn dabei Naph- 
thalin zugegen ist, so dnB nach der Gleichung: 

C6 Hr -Ca H? + Cio Hs = Cs HI-Ca H1+ Ha 0 
.' . / \I 
0 ClO 11s 

Chrysen entsteht. Nnphthalin, fiir sich uberhitzt, liefert' kein Chrysen. 
Durch diese Reaktion ist eine bequeme Darstellung des sonst schwer 
zuganglichen Kohlenwasserstoffs gegeben. 

Diese einfache Umsetzung veranlaBte K r a e m e r  uud S p i l k e r ,  
auch das Renzol auf gleiche Weise rnit den1 Cumaron umzusetzen; sie 
erhielten dabei rnit Leichtigkeit das erwartete P l ien  a n t h r e n .  

In einer weiteren Arbeit herichtet K r a e m e r  mit S p i l k e r  u n d  
E b e r h a r d t  ') iiber die Einwirkung der Schwefeltaure auf styrol- 
haltiges Rohxylol, wie es im leichten Teerol vorkommt. Wihrencl 
sich in diesem Robxylol das Styrol durch Titration mit Brom leicht 
nachweisen lafit, war dies nach der Bebandlung niit Schwefelsaure 
nicht mebr der Fall, dagegen fand sich in der Saure eine Verbindung, 
die sich als S t y r o l - x y l o l  erwies. D a  dieser Korper bei den1 Waschen 
des Rohxylols i n  ansehnlicher Blenge auftritt, wurde es versuclit. ihn 
zu verwerten. Zu dem Ende wurde er durch ein dunkelrot gliihendes 
Rohr geleitet. Neben entweichendem Wasserstoff und etwas Methan 
wurde in ausgiebiger Blenge ein nahezu reines M e t h y l - a n t h r a c e n  er- 
halten, wie es die Gleichung: 

CH 

CII 
c6 F I ~ .  CH. cIr2 .C6 H~ . C H ~  = cG IL:!\C~ H~ . C H ~  + H~ + CH, 

CHa 

ausdriick t. 
Weiter wurde festgestellt, daB das Benzol sich unter gleichen Be- 

dingnngen nicht rnit Styrol verbindet, wohl.aber taten es Toluol, Meta- 
xylol und Pseudocumol. Hierzu wurden unter Verwendung von reinem 
Styrol aus Zimtsaure und den entsprechenden Kohlenwasserstolfen 
die Zwischenprodukte hergestellt und nachgewiesen , daB sie sich 
samtlich leicht und vollstandig in Anthracen bezw. die entsprechenden 
Methyl-anthracene ii berfuhren lieBen. 

Beirn Auffinden des Cumarons hatte Kraerner auch Verwandte 
desselben im Teerol vermutet. Eine Arbeit  TO^ ihrn und S p i l k e r 2 )  
bestatigte diese Annahme. Nachdern er rnit Erfolg den urnstandlichen 
Weg der Abscheidung des Cumarons als Dibromid durch Herstellung 

l) B. 23, 3169 u. 3269 [1890]. *) B. 23, 3276 [lSOO]. 
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der Pikrinsaure-Verbindung ersetzt hatte, gelang es ihm auf diese 
Weise, aus einer entsprechenden Fraktion des ltohbenzols vom 
Sdp. 176- 182O einen neuen Kohlenwasserstoff~ Cs Hg in betrachtlichen 
AIengen abzuscheiden. Durch Oxydation mit Salpetersaure lie6 sich 
diiser, ebenso wie sein Dibromid, in o-Phthalsaure uberfuhren. Er 
g a b  d:iher dem I<ohlenwasserstoSf die Formel: 

und nannte ibn l n d e n ,  indem er  i h n  als die Grundsubstanz des 
IIydrindens, des Indols, sowie dcs Indigos ansprach. Das Inden ver- 
bindet sich rnit Brom zu einem Dibromid; durch Natrium in alkoho- 
lischer Losung wird es leicht zu Hydrinden reduziert. I n  seinen 
iibrigen Eigenschaften zeigt es grol3e Ahnlichkeit mit dem entsprechenden 
Renzol-Kohlenwasserstoff rnit offener Seitenkette. 

I n  den bei 140-150° siedenden Anteilen der leichten Tceriile 
wurde auch S t y r o 1  aufgefunden, allerdings in nesentlich geringerer 
Menge als Cuniaron und Inden. Die Abscheidung niittels Pikrinsaure 
war wenig empfehlenswert, dagegen gelang es wieder leicht, das Styrol 
XIS  Dibrornid z u  gewinnen. 

Beim Studium der Styrol-Verbindungen der methylierten Benzole 
Itam ICraemer durch die nierkwurdige Zahflussigkeit der meisten von 
ihnen auf die Vermutung, da13 sie vielleicht Pingerzeige fiir die 
Bildung der sogenannten Schmieriile im Erdiil geben konnten. Er 
trat daher mit A. S p i l k e r l )  dieser Frage naher. Alle Erdole, deren 
Iiiihere Fraktionen (iiber 250O) starkere Ausscheidungen von festem 
Paritffiu geben, enthalten nur  wenig zhhflussige Bestandteile, wiihrend 
diejenigen, welche, wie z. H. das kaukasische, kein festes Paraffin 
ausscheideu, die vorziiglichsten Schmierole liefern. Kraemer nimmt 
daher an, da13 das Verschwinden des Paraffins in den Erdolen Hand 
in Hand gehe mit der Bildung der viscosen Stoffe. Die Veranderungen, 
welche das Erdol nach seiner Entstebung erleidet, konnen n u r  durch 
Druck oder Whrme erfolgt sein; beide haben das gemeinsam, da13 sie 
die Abspaltung von Q'asserstoff, bezw. von wasserstoffreichen Kohlen- 
wasserstoffen, unter Bildung kohlenstoffreicherer Verbindongen be- 
gunstigen. Je nach dem Grade der Einwirkung beider Faktoren 
konnen also die iirsprunglich rorhandenen Paraffine in die mannig- 
fachen Rorper iibergehen, die wir in den verschiedenen Erdolfraktionen 
finden. Kraemer untersuchte daher, ob durch Vereiiiigung unge'- 
sattigter Verbindungen mit inethyliertem Benzol sich ahnliche ziih- 

- 

I) B. 21, 2785 [1891]. 



fliissige Ole herstellen 
Schon A. v. B a e y e r  
iind Allylalkohol in 

lieBen, wie wir sie in den Schmierolen besitzen. 
hatte ubrigens eine Verbindung aus bfesitylen 
Handen gehabt, deren Dickfliissigkeit ihm 

besonders auffiel. Es gelang Kraerner leicht, durcli k-ondensatiou 
r o n  Allylalkohol init Pseudocnmal (Xylol u. a. m.) die dern Styrol- 
toluol iind nnderen entsprechenden Substanzen herzustellen, welche 
simtlich die erwartete Zahflussigkeit hesal3en. Gennuer uutersucht 
wurden die Kijrper aus Pseudocumol und Xylol. Sie entstehen in 
reiclllicher Menge neben einem IIarz, das die gleiche %usammeusetzung 
hat u n d  a o h l  ein Polymeres ist. Dns Produkt aus  Pseudocumol 
zeigte im Viscosimeter die %ah1 i 7 5  (bestes russisches Schrnierol 
zeigt nur 40); die Verbindung aus Xylol ist gleicli erheblich weniger 
viscos (8.1). Beide lieBen sich unzersetzt bei hoher Temperatur 
destillieren und gaben bei der Analyse gut stimniende Zahleu; wie 
die Darnpfdichte bestitigte, wareu sie nus 2 1101. Iiohlenwasserstotf 
iind 1 Mol. Allylalkohol unter Wasserstoff-Austritt eutstanden. liraemer 
kommt zii dern SchluI.3, dn13 diese und Lhnliche Iiiirper die T r L g e r  
d e r  V i s c o s i t a t  der Mineralijle sind, und da13 die Anzahl der  
Nethylgruppen ebenso von entscheidendem EinfluI.3 auf die ViscositHt 
ist wie bei den Anilinfarbstoffen auf den Parbenton. 

Zur  Zeit, als liraemer und S p i l l i e r  die S. 455 gegebene Auf- 
stellung reroffentlichten, war das dem Inden entsprechende Glied der  
Pettreihe noch nicht im Teerol nachgewiesen. Die Verfasser uber- 
nahrnen es mit Ihfolg’), diese Liicke auszufullen. Schon R o s c o e  
iind spater E t a r d  und L a m b e r t  hatten einen Korper von der Formel 
G I L ,  der sich leicht in eine dirnolekulare Form umlagerte, aufge- 
funden und als Propentylen beschrieben; es w a r  aber zu  verrnuten, 
d a b  das Propeotylen tlas gesuchte einfachste Glied sein kiinne, und 
es wurdc rersucht, es irn l‘eeriil aufzufinden. Als Rohmaterial dienten 
die Vorliufe, \vie sie zu  grol3er Menge aus dern Rohbenzol, sowie aus 
dem Iiondensationsprodukt des Olgases bei Verarheitung auf Rein- 
benzol gewonnen werden. Schon lange war es bekannt, dnB der 
Siedepiinkt dieser Vorllufe sich beim Aufbewahren wesentlich erhoht. 
Aus so verinderten Vorliiufen konnte durch Fraktionieren eine ziem- 
lich konataut bsi 1 GO-175 siedende Flussigkeit erhalten merden. 
Wurcle diese in  einem Iiolonnenapparat dauernd erhitzt, so zerlegte 
sie sich mit Leichtigkeit i n  eine sehr fliichtige, be1 4l0 siedende Sub- 
stanz, welche als das  gesuchte Inden der 

(112 H2”- C2 112’ ’  
/’ 

CII2 
erkannt wurde und fiir tlas die Verfasser 

~ .. . ~ . 

1) 13. 29, 552 y1soq. 

Fettreihe von der Formel: 

d:iher den Kamen C y c l o -  
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p e n t  a d  i e  n vorschlagen. 
geht schnell in die sehr 
leicht wieder gewonnen 
sucht; Zusamrnensetzung 

Das Cyclopentadien ist wenig baltbar und 
stabile dirnolekulare Form uber, aus der  e s  
werden kanii. Es wurde eingehend unter- 
und  Molekulargrolie, sowie der Siedepunkt 

iind das spezifische Gewicht wurden im gaiizeu iilhereinstimmend mit 
den Angaben von R o s c o e  und von E t n r d  u n d  L a m b e r t  beobachtet. 
Es ist sehr zersetzlich: starke SLuren verliohlen oder verbrennen es; 
verdiinnte Sauren oder Alkalien rerhnrzeu es, anirnoniaknlische Silber- 
lasung wird unter Bildung eines Silberspiegels reduziert. Halogene 
und Ilalogenwasserstoffe werden atldiert, wobri nach einander beide 
Iloppelbindungen gelost werden. A. S p i l k e r ’ )  hat eine Reihe von 
Derivaten gecauer untersucht, worauf hier hingewiesen werden mag. 
Auch auf die dort angesclilosseneri theoretischen Betrachtungen sei 
hier aufrnerksarn gernacht. 

Von ganz besonderem Interesse ist eine groflere, ebenfalls zu-  
sarnrnen rnit A. S p i l k e r  ausgefiihrte Untersuchung2), die sich mit 
der Frage des Rohmaterials fur die B i l d u n g  d e s  E r d i i l s  heschsftigt. 
Durch das so haufige Vorkomnieu vcm Erdwachs in den I’orfmooren 
wnrde Kraemer veraiilit Wt, dies mit den ebenfalls i n  groljer Menge 
dort vorgefundenen Kieselpanzern der Baccillariaceen, gewiihnlich Di- 
atorneen gennriut, in Beziehung zu bringen. I n  deiri Plasma dieser 
kleinen Organismen benierkt man winzige OltrSpfchen, die, oft zu  
4-6 syrnrnetrisch irn Zellsnft verteilt, durch ihr starlies Lichtbrechungs- 
vermhgen auffallen. Kraerner nahm an, dalj das Erdwachs aus einer 
Anhaufung dieser dltriipfchen nach dern Absterben der Baccilariaceen 
gebildet wird. Diese Lebewesen mit ihren mannigfaltigen rind oft 
schonen Forrrien siiid gnnz ungebeuer verbreitet, u n d  man fiudet sie 
in erstaunlicher Meuge i u  allen stebendeu u n d  fliefienderi Gewiissern, 
irn Bc*denscblarnm der rneisten Biunenseen, sowie iin Weltrneer. In 
besonders reichlicher Menge sirid sie aber in den Torfmooren und 
zurnal den medizinisch wirksanien Niederrnooren, wie Franzensbad 
rind Elster, vorbanden. Kraerner zog daher diese Moore nach den2 
Troclinen systernatisch mit Berizol oder Toluol aus und gewann eine 
schwarze wnchsartige AInsse, in  die rnehr oder weniger Schwefel- 
krystaile eingebettet waren. Der  Wachsgehalt betrug beim Xloor v o n  
Frauzensbad etwa 4 O i 0 ,  bei den) vou Elster etwa 1 ’ / 2  o/o. Der offen- 
bar auf die Arbeit der Schwefelbakterien ziiriickzufuhrende Schwefel- 
gehalt 1st verhaltnisrniflig hoch, rneist 1 O - 1 l f l / ~ .  Es war daher 
schwierig, aus diesem Wachs, dns ariflerdem noch Ascbe enthielt, 
etwas FaBbares heraus zu arbeiten. Durch eineu gliiclilichen Zufall 

I )  B. 29, 551 [1S96]. 2) B. 32, “040 (18991. 
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erhielt Kraerner Kenntnis von einem Vorkornrnen der Raccillariaceen, 
das  gestattete, die gesuchte Substanz nizht nur in ausreichender Menge, 
sondern auch in  groBerer Reinheit zu erlangen. In einem trocken 
gelegten See von etwa 900 h a  Flache zu Ludwigshof in der Ucker- 
mark fand sich unter einer etwa m starken Torfdecke eine bis zu  
14 in machtige Schicht einer graubraunen kriiniligen Masse. Dieser 
Schlick, der  das ganze Seebett in einer Machtigkeit von durchschnitt- 
lich 7 m ausfullte, bestand vorwiegend aus den Kieselsaure-Skeletten 
der  verschiedensten Baccillariaceen-Formen und bot daher eine u n -  
erschiipfliche Fundgrube fiir Kraemers Zwrcke. Mit Beiizol konnte 
er, wenn aucli schwierig, aus  der getrockneten hIasse eine dunkle 
fettige Substanz ausziehen, die, yon rauchender Salpetersiure in der 
Kalte kaurn angegriffen, damit gekocht z u  einer wachsartigen Masse 
schmilzt, aus  der durch Alkohol ein fast weiBes, krystalliiiisclies 
Pulver ~ o n i  Schmp. 79 O neben eiuern paraffinartigen Ruckstand ge- 
wonnen wurde. Die I<rystxlle halt Kraerner fiir identisch niit dem 
von B e i l s t e i n  und W i e g a n d  aus deni Erdwachs vou Tscheleken 
dargestellten Leken. Urn eine bessere Ausbeute zu  erzielen, zerstorte 
er  durch Bochen mit Salzsaure eirien grofjeii l'eil der celluloseartigen 
Trockensubstanz und konnte den getrockneten Ruckstand gut mit 
heiflem Toluol ausziehen. E r  gewaun so i n  einer JIenge vou 3.6"/, 
eine briiunliche, wachsartige hlasse, die iiufierlich von Erdwachs 
kaum z u  unterscbeiden war. Sie schmolz zv\.ischen 50° und 7 0 °  nud 
enthielt n u r  wenig Schwefel, aber 2.4 O i 0  Asche. Bei der Elenientar- 
analyse lieferte sie Zahlen, die auf einen ziernlich hoheo Sauerstoff- 
gehalt liinweisen nnd andeuten, dalJ it1 dern Wacbs ein Saureester 
vorliege. Durch warrne Salpetersaure gingen etwa 35 O / O  i n  L6sung 
(beitn Ihdwachs meist uur und xus drrn Ruckstand konnte 
wieder das L e k e u  vom Schmp. 79" isoliert werdeii. 

Kraerner iinterwarf n u n  das Diatomeenwachs, sowie das Erdwachs 
verschiedener Herkunft der Einwirkung der Warme und fand trotz 
grofier Ahnlich keit doch eiuige Abweichungen betreffs der Gasrnenge 
und der destillierenden Anteile. Der Unterschied t,ritt ferner deutlich 
hervor bei der Behandlung mit alkoholischem Kali u n d  bei der Jlruck- 
destillation. WRhrend vorn Erdwachs durch das Kali n u r  geringe 
hlengen verseift werden, loste sich das Diatomeenwachs bis xuf loolo 
auf. Bei der Druckdestillation in der von T h o r p e  und Y o u n g  an- 
gegebenen Weise spaltete sich das Diatomeenwachs fast gnnz i n  ga.s- 
fiirmige und fliissige, von festem Paraffin nahezu freie Kohlenwasser- 
stoffe, die, abgesehen von ihrem Gehalt an ungesattigten Verbindungen, 
durchaus den Cbarakter der Erdol-Kohlenwasserstoffe zeigen. Das Gas 
enthalt aufler den Carburen noch Kohlensaure, Kohlenoxyd, Schwefel- 
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wasserstoff, und etwas Wasser. Das Erdwachs ergab bei gleicher Be- 
handlung dieselben petrolartigen Destillate; das Gas dagegen besteht 
nur  aus Methan und Olefinen und die oben genannten Beimengungen 
fehlen. Da das Diatomeenwachs noch Kohlensaure und Wasser ab- 
spaltet, wurdeu auch sauerstoffhaltige Pflanzenwachse, wie Carnauba- 
u n d  Japanwachs der Druckdestillation unterworfen; auch bei diesen 
traten Kohlensaure und Kohlenoxyd auf ,  die Petrol-Kohlenwasserstoffe 
waren ahnlich, hatten aber ein etwas hoheres Molekulargewicht. 

Aus den Versuchen schlieat Kraemer, daB das Diatorneenwachs 
wie die Pflanzenwachse mehr esterartige Verbindungen enthilt, als 
das  Erdwachs; genieinsam ist aber allen drei Wachsarten der leichte 
Ubergang in Erdol-Kohlenwasserstoffe und das damit verbundene Auf- 
treten methanreicher Gase, wie sie ja auch an den Erdolquellen in 
uberwaltigender Menge beobachtet werden. Einen weiteren Beweis fiir 
den Zusammenhang des Diatomeenwachses rnit dem Erdwachs und 
Erdol findet Kraemer no& in der Natur des die letzteren abschlieBen- 
den Deckgebirges, dessen Zusammensetzung derjenigen der Kiesel- 
panzer der Diatomeen sehr nahekommt. Allerdings ist es nicht ge- 
lungen, in  den Deckschichten die Kieselpanzer der Diatomeen auf- 
zufinden, wodurch der Zusammenhang des Wachses mit dem Erdol 
am schlagendsten bewiesen ware. Es ist aber begreiflich, wenn diese 
iiberaus zarten Gebilde der Einwirkung des Wassers und der Alkalien 
i n  den ungeheuren Zeitraumen nicht widerstehen konnten. 

Bei seiner Annahme, daB das Erdol zutn iiberwiegenden Teile 
seinen Ursprung dem Diatomeenwachs u n d  i n  zweiter Linie dem 
dara.Js durch Verseifung und I~ohlens~iureabspaltung entstandenen 
Erdwachs verdankt, macht Kraemer auf eine Schwierigkeit aufmerk- 
Sam. Es lassen sich 3 groRe Gruppen von Erdolen unterscheiden, 
namlich: 

1. paraffinreiche o l e  mit geringem Gebalt an hochsiedenden vis- 
cosen Stoffen, 2. paraffinarme Ole mit hohem Gehalt viscoser Korper, 
3. Ole rnit hohem Asphaltgehalt. 

Bei geringem Druck bezw. uiedriger Teniperatur entstehen die am 
meisten verbreiteten uud in  groBter Menge vorkommenden Erdiile, 
z. B. Pennsylvanien, Galizien, Tegernsee. Starker Druck, verbunden 
vielleicht rnit starker Uberhitzung liefert die zweite Klasse (Baku, 
Ohio, Olheim), bei der zugleich eine Einwirkiing des stets vorhandenen 
Schwefels vorhanden ist. T’erstarkte Einwirkung des Schwefels, ver- 
bunden rnit der des Luftsauerstoffs ergibt die dritte Klasse (Rumanien, 
OberelsaB). Nun  sind aber i n  allen drei Klassen von Erdol broin- 
entfarbende Bestandteile kaum enthalten, wohl aber finden sich in den 
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hoheren Fraktionen die viscosen Stoffe. Bei der Druckdestillation 
aber treten stets grol3e Mengen bromentfarbender Korper auf; diese 
miissen also bei den Erdolen in die viscosen Stoffe ubergegangen sein. 
So allgernein verbreitet diese Annahme nun  auch ist, so wenig hat es 
bisher gelingen wollen, sie durch den Versuch zu beweisen. 

Kraemer kommt als Ergebnis seiner -4rbeiten zu dern SchluB, 
daW seine Ansicht iiber den Zusarnmenhang des Erdijls rnit Diato- 
meenwachs ganz besonders dadurch gestijtzt wird, daB das Auftreten 
der ungeheuren Mengen Erdol an den verschiedensten Stellen un- 
seres Erdballs so am leichtesten zu erklaren ist, weit leichter, als nach 
den bisher aufgestellten Theorien, insbesondere der, welche die Ent- 
stehung aus tierischern Fett annirnmt. Die Entstehung aus dern Fett 
ist zwar leicht verstandlich, wie sich aber so ungeheure Massen yon 
Fett ansarnmeln konnten, wie notig ware, nm die Erdolbassins am 
Alleghanygebirge, am Kaukasus oder nur a n  den Karpathen zu fullen, 
ist schwer einzusehen. Ganz anders stellt sich die Sache, wenn das 
Diatomeenmachs die Muttersubstanz des Erdols ist. Die ungeheure 
Verbreitung der Diatomeen, ihre erstaunlich schnelle Fortpflanzung 
1a6t auch die kiihnste Annahrne zu. Der kleine, oben erwahnte See 
von Ludwigshof beweist es. Nur 900 Hektar grol3, enthllt er bei 
7 Meter hlachtigkeit 63 Millionen Tonnen Seeschlick rnit 6.3 hlillionen 
Tonnen Trockengehalt, welche rund 2 Millionen lhppelzentner Wachs 
liefern wurden. Man darf annehmen, daB in den Tertiarzeiten oder 
noch friiher unter weit giinstigeren Vegetationsbediugungen Seen von 
der Ausdehnung des Bodensees oder gar des Kaspischen Meeres mit 
Diatomeenschlanini ausgefdlt wurden, dessen Wachsgehalt daun unter 
den notigen geologischen Verhaltnissen zur Krdolbildung dienen konnte. 
Die daraus zu erwartenden Mengen wurden selbst die ergiebigsten 
Fundstatten der Gegenwart weit ubertreffen. \Vie die Erdolbildung 
aus dem Diatorneenwachs vor sich ging, erkliirt Kraerner folgender- 
rnal3en. Die Faltung der Erdkruste lieB die Gebirge und daniit auch 
die Einsenkungen der Erdoberf lkhe entstehen; die Senliungen fullten 
sich rnit Wasser, und in den so entstandenen Seen von jeder niog- 
lichen Ausdehnung fanden sich die Bedingungen fiir die Entwicklung 
dieser mikroskopischen Lebewesen. Aus den abgestorbenen Diatorneen- 
leibern, gernischt rnit Ton und I~alkschlamm, bildeten sich die See- 
schlicklager, die unten auf dem schweren Detritus der Gebirge, vor- 
wiegend Sand, ruhten. Der Druck derhfassen auf einander, verbunden rnit 
den sakularen Hebungen und Senkungen, sowie die Dberlagerung des von 
den benachbarteu Bergen herabkomrnenden Gesteinschlarnrns beseitigten 
znerst das Wasser u n d  spater die stickstoffhaltige organische Substanz 
des Zellsaftes, wahrend das dl darin, z u  Erdwachs umgebildet, zuriick- 
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blieb. Auf die losende Wirkung der bei der Zersetzung des Pflanzen- 
eiwei13es auftretenden Kohlenslure und des Arnrnoniaks fiihrt Kraerner 
die auflerordentlich harten Calcit-Adern in dem Deckgebirge der erdol- 
fiihrenden Schichten zuriick. Allrniihlich verstirkte der Druck sich 
iinnier niehr durch Cberlagerung von Gesteinschutt, bis die z u r  Urn- 
wandlung des Erdwachses i n  Erdol nijtige GroDe erreicht war. Wo 
nach Entwiisserung des Schlicks und den1 Zerfall des Zellinhalts der  
Uruck nicht groW genug war, ist tlas Erdwachs als solches erhalten 
gebiieben, n u r  durch Druck und Erdwlrrne zu Klumpen geballt, wie 
z. B. in Borislaw in Galizien. Fast irnmer aber stijWt man i n  den 
Wachsgruben auch nuf in der Umbildung begriffenes Wachs, auf stark 
paraffinhaltige o l e  und aul mehr oder rninder olhaltiges Erdwachs. 
AuBerdem konnen noch andere Vorgange, z. B. eine gewisse Uber- 
liitzung infolge benachbarter vulkanischer Ausbriiche, bei der Urn- 
bildung rnitgewirkt haben. Jedenfalls lassen sich die bekannten drei 
Gruppen von Erdol uugezwungen aus diesen Bedingungen erklaren. 
%urn Schlu13 wird darauf hingewiesen, da13 schon A.  I?. S t a h l  auf 
Grund seiner Beobachtungen in  den Kirgisensteppen die Ansicht aus- 
spricht, daW niclit tierisches Fett, sondern Anhaulungen niederer Lebe- 
iveseu z u r  Bildung von Erdol gefiihrt haben. 

c b e r  dns C u r n a r o n -  untl I n d e n h n r z  berichten weitere drheiten 
von Kraerner und S p i l k e r  I).  Urn die lastige Abscheidung mittels Pi- 
krinsiiure zu vermeiden, wurde es versucht, Cumaron und Inden in Ge- 
stalt ihrer Kondensationsprodukte zu fassen. E:s wurde festgestellt, 
daW durch Einwirkung von Schwefelsaure von bestinimter Konzen- 
traticn nuf eine Liisung vou Cumaron der groBte Teil desselben in 
ein Hnrz von gleicher Zusnrninensetzung wie das Curliaron iibergefiihrt 
werdsn k a n n .  Neben eineni i n  Benzol liislichen IIarz, dern vier- 
molekularen 11-Cuninron entstnntl noch ein iinliisliches IIarz von kom- 
plexer Zusanimeusetzring, dns Schwefelsiiure gebunden enthielt. Wurde 
dns p - C u rn n r o  n in einern GefiiB mit Kugelaufsatz langsnrn erwlrnit; 
so zersetzte es sich bei 300-350O rollig unter Hinterlassung von 
etwa 33Oi0 gllnzend schwarzem Pech. In den1 Pestillat wurden etwa 
17 O;O Phenol und etwas Athyl-phenol nachgewiesen; etwa 52Ol0 be- 
stnnden aus Cuniaron, das also nuf diese Weise isoliert werden kann. 
13enzo1, Toluol und Iiytlro-cuniarou wnren nicht vorhnnden. Das u n -  
liisliche IIarz liefert beini Erhitzen Scliwefel und schwefelhaltige Gase 
neben denselben Produkten wie das lijsliche. 

Das Inden, ebeuso behandelt, ergab ein in Benzol liisliches IIarz 
von der Forinel des P a r i n d e n s .  Es lieW sich auch eine Sulfonsaure 

I )  B. 33, 2257 [1900] und 34, 1887 [19011. 
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daraus herstelleri, die aber ein schlecht krystallisierendes Bariumsalz 
lieferte. Die Zersetzung des Parindens in der Hitze ergab auBer 
etwas o-Kresol vorwiegend Inden neben ziemlich vie1 Hydrinden. 
Aus Cumaron-haltigeni Inden entsteht aul3erdem noch das unlosliche 
Cumaronharz. 

Nun wurde in groBerem RlaBstabe rohes IIarz, wie es bei der 
Behnndlung des neutralen Schwerbenzols mit Schwefelsaure anftritt, 
i n  gleicher Weise verarbeitet. Die Hauptmenge des Destillates be- 
stand aus Cumarou, welches sich so bequemer gewinnen lafit, als aus 
dem Schwerbenzol selbst und iius Hydrinden, fiir das man so eben- 
falls eine ergiebige. Quelle hat. Das oben erwahnte Phenol bildet 
sich nus dem Cumaron durch Abspaltung von Kohlenstoff und das  
o-Kresol ebenso aus dem stets beigemengten Methyl-cumaron. 

In seiner Arbeit iiber das Erdwachs hatte Krsemer die Hoffnung 
ausgesprochen, durch Druckdestillation AufschluB uber die Natur der 
viscosen KBrper (Schmierole) zu erhalten. Er fuhrte mit S p i l k e r ' )  
diese Versuche aus, fand aber seine Erwartung nicht bestatigt. Aus 
dem Xylol-styrol z. B. erhielt e r  im wesentlichen neben Methyl-anthracen 
und Anthracen Toluol und Pseudocumol neben wenig Xylol. Das 
X y l o l - s t y r o l  zerfallt also in zweierlei Weise: 

1. Das Molekul schlieBt sich zum Ring: 

2.  Das Molekul zerfiillt in der Mitte der Seitenkette unter Auf- 
nahme von Wasserstoff: 

Cs Hs . CII .  Cs HI (cI13)1 + Ha = Cs II5 . CH3 + C6 H I  (CI&)3. 
CH3 

Ahnlich verhalt sich das Dimethyl-dicumyl-methan (aus Methyl- 
alkohol und Pseudocumol). Das  primar gebildete Hexamethyl-anthracen 
zerfallt weiter in Dimethyl-anthracen, und die abgespaltenen hlethylen- 
gruppen treten zu Olefinen zusammen; gleichzeitig tritt die Spaltung 
unter 2 ein, und unter Kohlenstoffabscheidung entsteht Tetramethyl- 
benzol und sekundar Xylol. Spater kommt Kraenier noch einmal 
nuf das C u m a r o n h a r z  zuruck. In der cberzeugung, daB die oben 
erwahnte zweifache Art  der Spaltung bei der Druckdestillation fur 
alle ungesattigten Verbindungen Gultigkeit habe, erklart er das Auf- 
treten kleiner Mengen von A t h y l - b e n z o l  bei der Zersetzung von 
Cumaronharz durch das nie in diesem fehlende n a -  S t y r o l .  Ebenso 

I )  B. 33, 2265 [1900]. a) B. 36, 645 [1903]. 
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schlol3 er abe r  auch, daB im Cuniaronharz bedeutende hfengen von 
T r u s e n  enthalten sein miifiten, welche den Wasserstoff zur Bildung 
des  Hydrindens geliefert haben. D e r  Versuch bestatigte diese Ansicht, 
und e r  konnte reines Truxen,  wenn auch nu r  in ma13iger Menge, ails 
d e m ’ I I a r z  isolieren. E r  schliefit ferner, da13 diese Ar t  de r  Spaltung 
auch imstande sei, die Bildung de r  Schmieriile neben den Paraffinen 
aus den Olefiuen z u  erklaren. 

Schon friiherl) hatte Kraemer uber  das H a r z o l ,  C18H28, berichtet, 
das aus der  Abietinsaure der  Coniferenhxrze unter Abspaltung Ton 
Kohlensiiure und Iiohlenoxyd bei de r  Destillation entsteht. N u n  
wurde xuch dieses bei 25 Atm. Druck und einer Temperatur  von 
450° untersucht. A u c h  hier erfolgte teils Ringschlufi linter Bildung 
von llethyl-isopropyl-phenanthren ( R e  t e n ) ,  yon dem durch sekundiire 
Abs ral t u n g d e r hi e t h y I - u n d Is0 p ro 11 y lgr u 1) p e Y o r  w ieg e n d I’ hen ant  h ren 
und ~lethyl-plieuarithren iibrig blieben, teils wurden die beiden Terpen- 
fragniente gespalten unter Bildung von methylierten u n d  hydrierten 
Benzolen. Aus  der  Ta.tsache, tlaB man nus den1 IIarziil ausschliefilich 
Phennnthrenderivate erhi l t ,  schliefit I iraenier,  dafi das  neben Anthracen 
im Steinkohlenteer auftretende Phenanthren xuf die Reteiligung harz- 
reic b e r €1 61 ze r an d e r Stein k o h 1 en bi Ld u n g hi n de u t e t . 

Die Druclidestillat.ion russischer Schmieriile (Hakunin) ergab 
wenig A~ifschluII;  es liefi sich n u r  feststellen, tlaB wegeii des  Fehlens 
Y O U  Kaphthenen im 1)estillat keine festen Paral’Fine im Hakunin ent- 
haltcn sein kiinnen. 

In Gerneinschaft mit W e i I J g e r b e r  fand I i raemer ?) schliefilich 
auch das lange von ihrn im Teerol vermutete 1)iphenyleaoxyd (vergl. 
S. 455). I3ei de r .  technischen Herstellung vou Iiocbprozentigem An- 
tbracen nach dem D. R.-1’. 11 1359 fanden sich in der  Carbazol-Kali- 
schmelze betriichtliche hlengen von Phenolen, die in der Yerdiinnten 
Xalilauge gelnst blieben. Durch partielle Fillung liefi sich dar:tus 
ein g u t  krystallisierentler K6rper  erhalten y o n  de r  Formel C I Z  1110 0 2 ,  

der  bei 109O schniolz und als o , o - n i p I i e n o l  erknnnt  wurde. Heim 
Scbmelzen mit Chlorzink ging e r  glatt in dns bei 2 i 6 0  siedeude D i -  
p h e n y l e n o s y d  uber. Entgegen der Angabe Y o n  I - I o d g k i n s o n  
u n d  N a t t h e w s ,  das  J)iphenylenosytl entstelie (lurch Kalischmelze 
aus den] Fluoren, wurtle nacbgewiesen, dnfi reines Fluoren z w t r  ein 
bis tlahin nicht bekanntes Pluorenkalium gibt, da13 aber  das  Diphenol 
aus einar i n i  kiufl ichen Fluoren stets vorhandenen Terunreiuigung 
s t ammt ;  diese ist nichts andres als Diphenglenosyd, das sich in 
de r  Fluorenfraktion der  schweren Teeriile in Ihnlicher Alenge findet, 
wie d a s  Cumaron in den leichten. Die direkte Xbscheidung war bis 

I )  B. 112, 2952 und 3611 [lS9!)]. ?) B. 34, 1662 [1901]. 
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dahin nie gelungen und gelang auch Kraemer nicht. Wohl aber 
konnte er das Diphenylenoxyd darin leicht in reines Phenol uber- 
fuhren. Der beste Weg, uni es nachzuweisen, bleibt die Kalischmelze, 
bei der es als Diphenol erhalten wird. Uni zu  beweisen, da13 das 
Diphenol wirklich aus dern Diphenplenoxyd des Teerols stamme,' ver- 
suchte Kraemer die Kalischmelze des Ephenylenoxyds. Fiir sich war 
die Umsetzung sehr unvollkommen; wurde es aber mit der funffachen 
Menge von reinern Phenanthren verdiinnt, so lie8 es sich glatt in Di- 
phenol iiberfiihren. 

Die Auffindung so namhafter Mengen von neutralen Oxyverbin- 
dungen ini Teerol und die Moglichkeit, sie daraus abzuscheiden, sind 
techdisch von Wert, indem sie es mijglich machen, die Kohlenwasser- 
stoffe, besonders Fluoren und Phennnthren, in reinern Zustande zu ge- 
winnen. 

Infolge eines Angriffes von Prof. E n g l e r  gegen die Erkl irung 
der ErdGlbilduog baberi Kraemer und S p i l k e r ' )  weitere Versuche 
zur Stutze ihrer -4nsicht angestellt. Sie haben eine grofSe Anzahl 
von Mooren, Torfen und Schwelkohlen untersucht, urn iiber die Ver- 
breitung des Erdwachses ArifschluB z u  gewinnen. Sie fanden in allen 
diesen Stoffen Erdwachs, nie tinter 1.2 Ole, nber steigend bis zii 25 %. 
Kieselalgen wurdeu i n  einzelnen i n  reichlicher Blenge aufgefunden, i n  
andern dagegen fehlten sie ganz; es mul3te daber nebeu den Din- 
tomeen noch eine weitere Quelle fiir das Wachs vorhanden sein 
Durch Prof. K n y  wurden die Verf. belehrt, d a 8  auch eine betracht- 
liche Anzahl griiner Algenarten als Wachsbildner anzusehen sind. 
Wihrend bei den Diatomeen vielfach noch die Kieselpanzer bei dem 
Wachs zuruckbleiben, mu13 bei den grunen Algen nach deren Ab- 
sterben alles verwesen, bis auf das uugemein widerstandsfahige Wachs. 
Trotz des so verschiedenen Urqm~ngs  ist aber das iibrig gebliebene 
Erdwachs iiberaus ihnlicher Natur. 

Das liatte Kraemer auch bei der Druckdestillxtion gefunden. Er 
untersuchte trotzdem noch eine Anzahl andrer Algenwecbse und fand 
i n  allen die ahnlichen Komponenten, namlich hochmolekulare Ester 
einszturiger Fettsaureu neben etwas Ereier Fettsaure, daneben Schwefel 
und ein Wasserstoff abspaltendes Harz. Auch das Erdwachs, das  
Kraemer nls ein wichtiges Rindeglied zwisclien Algenwachs und Erdol 
ansieht, ergab dieselben Bestandteile, wenn auch die verseifbaren Ester 
nur noch in  sehr geringer Menge vorhanden waren. 

A l s  Endergebnis stellte Kraemer die Ansicht auf, da13 nicht alleiu 
tierisches Fett, dessen Vorkommen i n  so ungeheuren Massen kaum 
211 erklaren wire, sondern vor allem das ungemeiu verbreitete Algen- 
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wnchs als Hauptquelle des Erdols anzusehen sei. Die massenhafte 
Ansammlung desselben wird nicht nur theoretisch gefolgert, sondern 
ist noch heute in ausgedehntem MaBe vorbanden. 

Ferner sprechen dafur: 
1. die anscheinend unbegrenzte Haltbarkeit der Wachsarten im 

Yergleich zu der leichten Veranderlichkeit der Fette; 
2 .  das Vorkonimen von Erdwachs i n  der Natur und der Nach- 

weis, dalJ es ein Durchgangsprodukt Tom Algenwachs zum Erdol bildet; 
3. der leichte, glatte Zerfall des Algenwachses bei rnaljiger Tem- 

peratur in dieselben gasfijrmigen und flussigen Koblenwasserstoffe, 
wie sie im Erdiil rorhanden sind; 

4. der fast ausnahmslose Gehalt der Erdole an Schwefel, her- 
riihrend vou den gleichzeitig mit den Algen lebenden Schwefelbakte- 
rien. Der Schwefelgehalt ware bei Annahme yon Fetten als Roh- 
material fur das Erdol schwer erklkrlich. 

. -. .. 

Nit dieser Arbeit schlieBea wir den ifberblick iiber Kraemers 
wissenschn.ftliches Wirken : in ihr haben wir das SchluBglied einer 
ganzen Keihe von Untersuchungen, die alle demselben Ziele zustreben, 
und kiinnen sie ilnher wohl als sein Lebenswerk ansprechen. Das 
unentwirrbnre Gemisch der  Teerole und die zur Untersuchung wenig 
einladenden Eigenschaften der Harze und Peche haben Kraemer nicht 
abgeschreckt, durch iniiner wieder fortgesetzte Untersuchungen den 
%usammenhang zwischert den beiden wichtigsten Kohlenwasserstoff- 
quellen unserer Industrie, den Teerolen und den Erdolen, zu er- 
griindeu, uud in muhseliger, oft wenig dankbarer Arbeit suchte er  
seinern Ziele naher zu kommen. 

Wir haben in Gustav Kraerner eiuen jener Miinner rerloren, die, 
i n  der Indnstrie tiitig, sich nicht durch gewaltige Ausdehnung der 
Bercfsarbeit ganz in Anspruch nehmen lassen, sondern daneben es 
mit groster Anstrengung noch moglich rnachen, rein wissenschaftliche 
Untersuchongeo auf ihrein Berufsgebiete durchzufiihren. Die Zahl 
dieser hlinner, welche wie Kraemer den Zusamnienhang unserer Ge- 
sellschaft niit der angewandten Chemie aufrecht erhalten, wird immer 
kleiner, und ich mochte mit dem Wunsche schlieaen, daB unter unserii 
blitgliedern sich allezeit Fachgenossen finden mijgen, die in gleichern 
MaCe das Band zwischen unserern Verein und der Technik zu er- 
fialten streben, n i e  

G u s t a v K r a e m e r. 

B e r l i n ,  November 1915. 
A .  Uan?rox. 


