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Ueber die Ring= und Kernbildung der Kohlenstoff- 
verbindnngen ; 

von 

W. Vaubel. 

Allgemein ublich ist auch heute noch die Eintheilung der 
Kohlenstoffverbindungen in Methan - und Benzolderivate. Zu 
den ersteren rechnet man vor allem diejenigen Verbindungen, 
in welchen sich die Kohlenstoffatome in einer offenen Kette 
aneinanderreihen, die allerdings mit verschiedeneii Zweigketten 
in Verbindung stehen kann. Doch finden sich unter den Methan- 
abkommlingen oder werden wenigstens hierzu gerechnet auch 
solche Verbindungen, bei denen sich die Kohlenstoffatome in 
einer geschlossenen Kette , einem Ringe , vereinigen. Ich 
erinnere hier an die Tri  - Tetra- und Pentamethylenderivate. 
Ausserdem giebt es unter den Methanderivaten genug Ver- 
bindungen mit geschlossenen Ketten, bei welchen der Schluss 
durch andere Elemente gebildet wird, so z. B. bei den Lak- 
tonen durch Sauerstoff. 

Hinsichtlich der Benzolderivate wurde zuerst die Forderung 
aufgestellt, sammtliche hierher gehSrige Korper sollten min- 
destens sechs Kohlenstoffatome besitzen, welche in einer fest 
geschlossenen Kette mit einander vereinigt waren. Nach und 
nach hat man aber eine grosse Zahl besonders stickstofialtiger 
Korper kennen gelernt, bei welchen ebenfalls fest geschlossene 
Ketten vorhanden sind. Dies fuhrte dazu, bei den Benzol- 
derivaten gewisse Unterabtheilungen einzufuhren, welche im 
rechten Lichte betrachtet , mit dem Benzolderivaten weiter 
nichts gemein haben, wie eben die Eigenschaft, dass die Atome 
zu einem fest geschlossenen Binge vereinigt sind. Heute durfte 
wohl die Meinung am verbreitetesten sein, dass wir lie Kohlen- 
stoffverbindungen in eine weit grossere Anzahl VOL Gruppen 
eintheilen miissen, als dies bisher geschehen ist. 

Uebereilt wiire es aber nun, das Vorhandensein einer 
geschlossenen Kette als Merkmal einer Gruppe anzunehmen. 
Hier muss unterschieden werden zwischen Verbindungen, bei 
welchen diese geschlossene Kette so feat gefiigt ist, dass sie 
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ausseren Einwirkungen gegenuber sich als verhaltnissmassig 
widerstandsfahig erweist , und solchen, bei denen die Bindung 
in der geschlossenen Kette nur eine lose ist, deren Ring leicht 
zerstort werden kann. Ich mochte nun vorschlagen, fur solche 
Verbindungen mit fest geschlossener Kette ausschliesslich den 
Namen ,,Kern-‘ zu gebrauchen, fur solche mit loser Bindung 
in der geschlossenen Kette die Bezeichnung ,,Ring“. Wir 
mussten also yon einem Benzolkern und einem Trimethylen- 
ring sprechen. Bisher wurden diese Bezeichnungen meist als 
vollig gleichwerthig angesehen. Sollte ein derartiger Vor- 
schlag schon friiher gemacht worden sein, so erlaube ich mir 
hiermit diese Aufforderung nochmals ergehen zu lassen. 

Bei der Betrachtung der Art  und Weise, in welcher sich 
die Kohlenstoffatome zu einem Trimethylen - oder Penta- 
methylenringe vereinigen , fallt es auf, dass gerade diese Ver- 
bindungen verhaltnissmassig unbestandig d. h. ausseren Ein- 
fliissen leicht zuganglich sind. Dem gegenuber erscheint der 
Benzolkern als ein ausserst festes Gefuge. Nehmen wir die 
L e  Be l -van  t’Eoff’sche Hypothese als richtig an ,  d. h. 
denken wir uns den Schwerpunkt eines Kohlenstoffatoms in 
die Mitte eines regularen Tetraeders versetzt und die Ver- 
bindungen des Schwerpunkts mit den Tetraederecken als Bin- 
dungsrichtungen , so werden bei dem Pentamethylenring die 
Bindungsrichtungen am wenigsten von der Richtung abgelenkt, 
welche sie einnehmen wurden, wenn sich die Kohlenstoffatome 
in einfacher Bindung, also durch Anlagern der Tetraeder in 
ihren Ecken aneinanderreihen.1) 

Legen wir dem Benzolkern das KekulB’sche S c h e m a  
zu Grunde, 80 haben wir hier dagegen eine immerhin bedeu- 
tende Abweichung von der Richtung, welche die sechs Kohlen- 
stoffatome einnehmen wurden , wenn sie sich abwechselnd mit 
doppelter und einfacher Bindung an einander lagerten. Wir 
mussten in diesem Falle annehmen, dass im Benzolkern eine 
gewisse Spannung herrsche. Es ist deshzllb die Richtigkeit 
des KekulB’schen S chemas  vorausgesetzt , unerfindlich, 
warum der Benzolkern ein so ganz anders geartetes Gebilde 

Vnubel :  Ueber die Ring- und Kernbildung 

’) Vergl. Klinig, Zur Theorie u. Geschichte der funfgliedrigen 
Kohlenstoffringe. 
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sei, wie der Pentamethylenring. Anscheinend kann deshalb 
entweder das KeknlB’sche S c h e m a  nicht das Richtige 
wiedergeben oder aber die L e  B e l - v a n  t’Hoff’sche H y p o -  
t h e s e  iiber die ,,Gestalt‘( des Kohlenstoffatoms. Nun sind fur 
das Benzol allerdings noch verschiedene andere Schemata an- 
gegeben worden, die, obgleich nicht zu allgemeiner Anerken- 
nung gelangt, doch einige Mange1 des KekulB’schen S c h e m a s  
zu beseitigen scheinen. Vor allen Dingen spricht ausserdem 
gegen dieses Schema 

die Gleichheit der Orthoderivate 1, 2 und 1, 6 und auch der 
Metaderivatel) 1, 3 und 1, 5. Es miissen unbedingt, falls die 
KekulB’sche F o r m e l  richtig ist, zwei Orthoderivate existenz- 
fahig sein, denn die Entfernung zwischen 1 und 6 ist bei An- 
nahme einer Tetraederform fur das Kohlenstoffatom eine 
grossere als zwischen 1 und 2. Wenn aber die Substituenten 
im einen Ealle naher an einander kommen als ixn anderen, so 
ist es nothig, dnss sich dies in gewissen Eigenschaften der 
Korper kundgiebt, trotzdem van  t ’Hoff2)  das Gegentheil fur 
richtig halt. Eine aolche Verschiedenheit der Orthoderivate 
ist aber bis jetzt noch nicht nachgewiesen worden, wenigstens 
nicht anerkanntermassen. 

Dagegen giebt uns die von L a d e n b u r g  vertheidigte 
Prismenformel zwei Orthoderivate, die sich vollstandig gleichen 
mussen, da alle Kohlenstoffatome 

c-- -c 
cf /%\k \ 

gleich weit von einander entfernt und in gleicher Weise unter 
einander gebunden sind. Gegen dieses Schema hat v a n  t ’Hoff3)  

I) Zincke, Ann. Cbem. 261, 212. 
2, van t’Hoff,  Dix annkes dam l’histoire d’une thborie. 
3, van t ’Hoff ,  a. a. 0. 

S. 80. 
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gewichtige Bedenken vorgebracht. indem er ausfiihrt, dass bei 
Eintritt zweier verschiedener Substituenten in die Orthostellung 
ein Molekiil mit asymmetrischem Kohlenstoffatom entstehen 
wurde , wodurch der Verbindung die Fiihigkeit zukommen 
wiirde , die Polarisationsebene des Lichtes zu drehen. Eine 
derartige Eigenschaft von Orthoderivaten ist aber bis jetzt 
noch nicht nachgewiesen worden, ausgenommen bei denjenigen, 
bei welchen die Fahigkeit der Drehung der Polarisationsebene 
im Charakter der Substituenten begrundet ist. Auch von 
B a e y e r l) hat die Prismenformel aus verschiedenen Griinden 
vollstandig verwerfen zu miissen. geglaubt. 

Eine andere von C l a u s  aufgestellte Formel, die sogenannte 
Diagonal- oder centrische Formel, lasst die Kohlenstoffittome 
sich nach der Mitte zu gegenseitig binden. 

V a u b e l :  Ueher die Ring- und Kernbildung 

Auch gegen dieses Schema sind gewisse Griinde in dem lang- 
dauernden Streite uber den Benzolkern vorgebracht worden. 
Doch muss in dieser Hinsicht auf die umfangreiche Literatur 
dieses Gegenstandes verwiesen werden. Im Uebrigen scheint 
die Ulaus’sche F o r m e l  diejenige zu sein, welche am meisten 
Anerkennung verdient. 

Eine gewisse Beachtung verlangt die neuerdings von 
L o s c h m i d t 2 )  in Vorschlag gebrachte, sich auf raumliche 

Verhaltnisse beziehende Formel. Der- 
selbe stellte die Kohlenstofftetraeder 
derartig zusammen, dass sich dieselben 
mit nach oben gerichteten Spitzen so 
aneinanderlagern, wie es nebenstehende 
Zeichnung (Fig. 1) wiedergiebt. 

E i e r  passen die Tetraeder, welche 
wir als regular ansehen, ohne jede 

Fig. 1. Liicke aneinander und ohne dass 

I) v. Baeyer, Ber. 23, (1890) 1277 u. f. 
z, L o s c b m i d t ,  Wien. Mon. 11, 28. 



der I(ohlenst0ffverbindungen. 141 

irgend welche Spannungserscheinungen auftreten konnten. Die 
Gleichheit der Orthoderivate ist erklart, das Unvermogen der- 
selben, die Polarisationsebene des Lichtes zu drehen, ebenfalls. 

Doch giebt es auch genug Griinde, welche gegen diese 
Configuration sprechen. Vor allen Dingen ist es ihr unsym- 
metrischer Bau. Auf der einen Seite erheben sich die Tetra- 
ederspitzen, auf der anderen zeigt sich uns eine aus den Basen 
der Tetraeder zusummengesetzte sechseckige Flache. Dieser 
unsymmetrische Uau widerspricht den Anschauungen , die wir 
iiber das Benzol haben, und denen wir gerecht werden miissen. 

Vielleicht diirfte noch Folgendes von Bedeutung sein. Bei 
den Versuchen, Disubstitutionsprodukte des Benzols darzustellen, 
erhalten wir sehr haufig entweder Ortho- und Paraverbindungen 
zugleich oder nur Metaderivate, letztere wenigstens zum grossten 
Theile. 

So entstehen hauptsachlich 0 r t h o  - u n d P a r a v  e r b  in  - 
d u n g e n :  

1. 
2. 

3. 
4. 

5. 
6. 

1. 

2. 

Beim Chloriren und Bromiren von Benzol und Toluol. 
Beim Nitriren von in der Methylgruppe halogensubsti- 
tuirtem Toluol. 
Beim Nitriren van Chlor-, Brom- und Jodbenzol. 
Beim Nitriren von Acetanilid unter Bildung yon Ortho- 
und Paranitranilin. 
Beim Chloriren, Nitriren und Sulfuriren von Phenol. 
Beim Nitriren von Zinimtsliure und Hydrozimmtsaure. 

Es entstehen hauptsachlich Metaderivate: 
Beim Nitriren von Benzaldehyd, Acetophenon, Benzoe- 
saure und Phenylcyanid. 
Beim Erhitzen yon Benzol mit rauchender Schwefelsaure 
auf 2000 entstehen Meta- und Parabenzolsulfosaure und 
zwar vorherrschend die erstere, welche durch langeres 
Erhitzen in die Parasaure ubergeht. 

Diese Thatsachen lassen sich nun nicht erklaren durch 
irgend eines der oben erwahnten Schemita. 

Eine Erklarung liesse sich aber geben, wenn wir die 
Loschmidt ' sche  F o r m e l  in der Weise umanderten, dass wir 
die Tetraederspitzen abwechselnd nach oben und unten gerichtet 
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denken. Dadurch wiirde such, wie es nebenstehende Zeichnung 
(Fig. 2) angiebt, der unsymmetrische Bau der Configuration 

verschwinden. 
I n  dieser Figur sind die nach 

oben gerichteten Tetraeder voll aus- 
gezogen worden, die nach unten ge- 
richteten durch punktirte Linien an- 

Vorliegendes Schema zeigt uns, 
wie sich die Substituenten bei Bildung 
von nur Ortho- und Paraderivaten 
auf verschiedenen Seiten anlagern. 

Wir konnen in diesem Falle annehmen, die Substituenten 
stossen sich gegenseitig ab. Ziehen sich dieselben dagegen 
an ,  so erhalten wir Metaderivate, die dann durch Erhitzen 
oder sonstige Einfliisse veranlasst in Ortho- oder Paraderivate 
ubergehen konnen, 

Neben anderen Grunden spricht auch noch gegen die 
Loschmidt’sche F o r m e l  die Schwierigkeit, mit welcher sich 
aus derselben eine geeignete Formel fur das Naphtalin bilden 
1asst. Die unserige dagegen verhalt sich in dieser Frage 
ausserst gunstig, da, wie ich spater zeigen werde, mit Leichtig- 
keit eine fur das Naphtalin passende Configumtion aus der- 
selben erhalten werden kann. 

Unsere Benzolformel durfte auch im Stande sein, die von 
v. B a e y e r  I) aufgestellten Forderungen hinsichtlich der Reduc- 
tion der Terephtalsaure , des Verhaltens des p - Diketohexa- 
methylens beim Einfuhren zweier Carbathoxyle in die Para- 
stellung und dergl. mehr zu erfullen. 

Ein weiteres Eingehen auf diese Verbindungen hinsichtlich 
der ErkYarung ihres Verhaltens durch unser Schema durfte 
diese Arbeit uber den gestatteten Umfang ausdehnen. Es 
moge dies der Kritik, welche wohl nicht ausbleiben wird, 
uberlassen sein. Hier sollen im Folgenden nur einige beson- 
ders interessante Verbindungen behandelt werden, um zu zeigen, 
dass unser Benzolschema diesen leicht gerecht werden knnn. 
Zum vollen Verstandniss dieser Betrachtungen ist es nothig, 

Vnube l :  Ueber die Ring- und Kernbildung 

Fig. 2. 

l) v. Baeyer, a. a. 0 
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die betreffenden Korper sich mit Hulfe von Tetraedern zu 
veranschaulichen. Zeichnungen durften nicht im Stande sein, 
das Vorgebrachte klar wiederzugeben. 

Hexahydrobenzol .  
Beim Behandeln von Benzol mit Jodwasserstoff unter 

entsprechenden Urnstanden wird das Hexahydrobenzol erhalten. 
Nach unserem Schema erfolgt die Bildung so, dass die Kohlen- 
stofftetraeder bei der Hydrirung sich einfach um die die aussere 
Umrandung des Sechsecks bildenden Tetraederkanten drehen 
und zwar immer je zwei gegenuberstehende gleichzeitig Da- 
durch wird an jedem Kohlenstoffatom eine Bindungseinheit 
frei, und Wasserstoff kann sich anlagern. 

P h l  o r o g 1 u c in. 
Ueber diesen Korper urtheilt v. B a e  ye r  l) folgender- 

massen : ,,Die lockerste Benzolverbindung ist das Phloroglucin. 
In demselben sind drei doppelte Bindungen vorhanden, welche 
nur wenig fester sind als in den Korpern der Fettreihe." 

Die Erklarung dieser Erscheinung ist fur uns sehr leicht. 

r, 
Fig. 3. 

Beim Phloroglucin stehen nach unserem Schema die Sub- 
stituenten alle auf derselben Seite und da, wie bekanntlich 
angenommen wird, gleichartige Substituenten sich abstossen, 
so zeigt sich diese abstossende Kraft in der Schwbhung der 
centralen Bindung. Ausserdem diirfte auch die unsymmetrische 
Anlagerung von einigem Einflusse sein, besonders dann, wenn 
wir den Hydroxylgruppen Bewegungen in Form von Schwin- 
gungen zusprechen. 

v. Baeper. a. a. 0. 
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Chino n e. 
Man nimmt haufig an, dass in den eigentlichen Chinonen 

die zwei Sauerstoffatome durch je eine Valenz mit einander 
verbunden sind: doch kann man sie auch als Diketone auffassen, 

0-1 
C "Cb 

d 
\c/ I 
I 

c 
0- 

0 
I 

Nimmt man erstere Erklarung als richtig an, so durfte 
die Prismenformel durchaus nicht ausreichen, die Constitution 

dieser Korper anschaulich wieder- 
zugeben; ebenso ist es mit der 
KekulB'schen Formel. Verhalt- @ ,a. , .  nissmassig leicht gelingt dagegen 

-.. eine Erklarung dieser Verbindungen 
mittelst der von uns vertretenen 

Denkt man sich die Sauerstoff- 
atome so an die Kohlenstofftetraeder 
gelegt, dass sie sich in der Richtung 
der Kanten a b und a' b erstrecken, 

so konnen sich die Sauerstoffatome im Mittelpunkte b ver- 
binden oder wenigstens ausserst nahe an einander kommen. 
Dabei wird vorausgesetzt, dass die Entfernung der Bindestellen 
eines Sauerstoffatoms die Ausdehnung einer Tetraederkante 
besitz t. 

Auch bezuglich der wenigen bekannten Chinone ) welche 
die Sauerstoffatome in Orthostellung haben, durfte diese Er- 
klarung hinreichend sein. Die Sauerstoffatome wurden sich 
brigs der Kanten a c und c d anlagern. 

J ,  

'. ,I' 

,' . 
/' 

5 Formel. (Fig. 4.) 
k. _,' -. . 
4 

Fig. 4. 

P h t a l s  a u r  en. 
Wie allgemein bekannt ist, bildet nur die gewohnliche 

Die Grunde fur dieses Verhalten Phtalsaure ein Anhydrid. 
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der Phtalsauren durften schwerlich durch die Prismenformel 
aufzufinden sein; auch die Kekule 'sche F o r m e l  ist nicht 
leicht im Stande diese Erscheinung xu erklaren. 

Nach unserem Schema ist fur die Terephtalsaure eine 
Anhydridbildung von vornherein ausgeschlossen, da es wohl 
unmoglich ist, dass zwei Carboxylgruppen sich in der Form 
eines Anhydrids vereinigen) welche soweit von einander ent- 
fernt sind. 

I n  Betreff der Nichtexistenz des Isophtalsaureanhydrids 
konnte man eine Erklarung unter der Annahme geben, da'ss 
gewisse Qruppen, besonders gleichartige, dch abstossen, andere 
sich anziehen. I n  unserem Palle wurde also die Hydroxyl- 
gruppe eine anziehende Wirkung auf das Sauerstoffatom der 
anderen ausuben. 

Bildet man sich mit Hulfe der Tetraeder das System der 
Isophtalsaure, so sieht man leicht ein, dass das Sakerstoffatom 
der einen Car boxylgruppe die Eydroxylgruppe der anderen 
fast oder in Wirklichkeit beriihren muss, wenn wir das Sauer- 
stoffatom uns langs einer Kante des Tetraeders gelagert 
denken. Dabei wird noch vorausgesetzt, dass dem Sauerstofl- 
atom und der Rydroxylgruppe eine gewisse Raumerfiillung 
zu komnit. Es ist also hier, da Drehung der Carboxylgruppe 
unmoglich ist, ein festes Gefuge vorhanden, welches nicht leicht 
zu trennen sein diirfte. 

Nehmen wir jedoch einmal an, das Anhydrid der Isophtal- 
saure sei wirklich entstanden, so mussten, falls wir dem Sauer- 
stoffatom die Langenausdehnung von der Grosse einer Tetra- 
ederkante geben, zwei derjenigen Ecken sich einander nahern, 
an welche die Sauerstoffatome kngs einer Kante sich angelagert 
haben, welche sich in der Ketonstellung befinden. Da  jedoch 
allen sonstigen Voraussetzungen nach eine solche Annaherung 
gleicher Substituenten nur durch zwingende Grunde bewirkt 
werden kann, so mussen wir annehmen, dass auch dieses eine 
Ursache fur die Nichtexistenz des Isophtalsiiureanhydrids ist. 

Dagegen ist die Existenx und die leichte Bildung des 
gewahnlichen Phtalsaureanhydrids leicht erklarlich. Unter ge- 
wohnlichen Unistanden werden sich die beiden Carboxylgruppen 
wenig beeinflussen, Sie werden urn ihre Gleichgewichtslage 
schwingen, was bei der Isophtalsaure unmoglich ist. Sind nun 

Journal f. prakt Chemie [a] Bd. 44. 10 
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irgendwelche wasserentziehenden Mittel vorhanden , so findet 
eine Beugung der in den Carboxylgruppen befindlichen Kohlen- 
stoffatome zu einander statt. E s  geht Wasser weg, und die 
Kohlenstoffatome werden durch das Sauerstoifatom so gebunden, 
dass die Richtung desselben einen schiefen Winkel mit der 
Grundflache des Benrolsechsecks bjldet. 

Bei den Cumarsauren wie bei vielen anderen Korpern 
zeigt sich das gleiche Verhalten, auch hier bildet nur die 
Orthoverbindung ein Anhydrid. Ein niiheres Eingehen auf 
diese Verhaltnisse ist nicht erforderlich, da sie ahnliche sind 
wie bei den Phtalsauren. 

V a u b e l :  Ueber die Ring- und Kernbildung 

N a p  htal in .  
Nach der K e kul6’schen B e  nz olf o r  m e l  besitzt das Naph- 

talin folgende Constitution : 

[ /  =Cia%. 
CH 

I I 
\C/\C/ 

C 

H H 

HC 

Zur Erklarung des Naphtalins nach unserern Schema 
dtirfen wir nicht annehmen, dass sich die Kohlenstoffatome in 
folgender Weise aneinander lagern. (Fig. 5.) 

Fig. 5.  

In  diesem Falle 
wiirden wir, da zehn 
freie Verwandtschafts- 
einheiten vorhanden sind, 
einen Kohlenwasserstoff 
von der Formel C,,H,, 
erhalten. 

Es ist deshalb no- 
thig, dievier Kohlenstoe- 
atome so an den Benzol- 

kern zu lagern, dass zwei freie Bindungseinheiten weggenommen 
werden. Dies geschieht dadurch, dass man die zwei anderen 
FlBchen , welche bei je zwei in Orthostellung befindlichen 
Kohlenstoffatomen in einer Ebene liegen, zu Theilen der Basis 



der Kohlenstoffverbindungen. 147 

eines neuen Benzolrings macht. Hierdurch erhalt man zwei 
Benzolkerne, deren GrundflBchen unter demselben Winkel zu 
einander geneigt sind, in welchem sich je  zwei Tetraeder- 
flachen beriihren. 

Diese Configuration durfte allen Anforderungen genugen, 
auch denjenigen Bamberge r ' s  l ) :  

1 .  ,,Dam das Molekul des Naphtalins symmetrisch ist. 
2. Dass von den zwei Kohlenstoffsystemen, aus denen 

sich dasselbe zusammensetzt, das eine - und als Folge Ton 1 
auch das andere kein Benzolsystem ist. 

3. Dass den additiv aufnehmbaren Wasserstoffatomen mit 
der Zahl vier eine erste Grenze gesetzt ist. 

4. Dass durch die (asymmetrische) Aufnahme derselben 
das dabei betheiligte Kohlenstoffsystem aliphatische, das unbe- 
theiligte Benzolfunction annimmt." 

Auch alle ubrigen Verhaknisse, 
U- und @-Modification des Naphtols 
Phtalsaure bei der Oxydation sind 
nugend aufgeklart. 

wie das Vorkommen einer 
u. s. w., die Bildung der 
durch obige Formel ge- 

A n  t h r a c  en. 
Wir durfen fur diesen Kohlenwasserstoff, welcher folgende 

Zusammensetzung nach dem KekulB'schen Schema  besitzt, 

( 1  = Cl,H,, 
H L ' A CH 

\C/%(/\C/ 
H H H  

nicht annehmen, 
dass derselbe in 
folgender Weise 

aufgebaut ist. 
(Fig. 6.) 

Hierdurch 
wurden wir einen 
Kohlenwasser- Fig. 6. 

I) Bamberger ,  Ann. Chem. 267, 1 u. f. 
10* 
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stoff von der Formel Cl,HzT,, erhalten. Denken wir uns viel- 
mehr in der Zeichnung die Kohlens toffatome 7 und 8 weg, SO 

konnen wir dieselben in der Weise einfiigen, dass eine Plache 
des einen den Raum zwischen den Kanten A B C und eine 
Flache des anderen den Raum zwiscben den Kanten E B D 
erfullt. Auf diese Weise erhalten wir eine Configuration, 
welche allen Eigenschaften des Anthracens gerecht wird. 

Die Bildung des Anthrachinons e rk lk t  sich leicht. Wir  
konnen uns in diesem Falle denken, dass sich die Sauerstoff- 
atome langs der freien Kante der Bindungstetraeder anlagern, 
also im Punkte B zusammentreffen. 

I n  ahnlichcr Weise lassen sich die iibrigen Verbindungen 
des Anthracens erklaren. Es ist jedoch unmoglich, anf alle 
Verhaltnisse hier n%hcr einzugehen. 

E s  erubrigt noch, die obige Betrachtungsweise auf die dem 
Benzolkern verwandten Kerne auszudehnen. 

I n  gleicher Weise wie beim Benzol konnen wir uns die 
fiinf Kohlenstoffatome des Pyridins zusammengestellt denken. 
Es bleibt dann noch eine Liiclre, die sehr gut durch das Stick- 
stoffatom ausgefiillt werden kann, da wir annehmen konnen, 
dass es eine dreiseitige Flache besitzt, welche an Grosse un- 
gefahr einer Tetraeder%ache gleichkommt. Dies ist eine noth- 
wendige Polge der L e  B e l - v a n  t’Hoff’schen T h e o r i e ,  d s  
wir genug Verbindungen kennen, bei welchen sich Kohlenstoff 
und Stickstoff dreifach binden, also mit drei Ecken sich be- 
ruhren. Wenn ich sage, das StickstoffiLtom besitzt eine drei- 
seitige Plache, so bitte ich nicht daraus folgern zu wollen, 
dass hiermit eine bestimmte Form fur das Stickstoffatom an- 
genommen werden soll. Der Ausdruck besagt weiter nichts, 
wie Kohlenstoff- und Stickstoffatom binden sich in drei Punkten, 
und nur der einfacheren Darstellungsweise wegen wird er hier 
angewand t. 

Einsichtlich des Chinolins muss ich auf das beim Naph- 
talin Gesagte verweisen, da wir uns die Bindung der beiden 
Kerne in gleicher Weise angeordnet denken mussen. 

h u f  die Tetrolderivate mochte ich vorerst nicht naher 
eingehen, da dort der Phantasie bis jetzt noch allzu grosser 
Spielraum gelassen wird. Nur das will ich bemerken, dass 
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eine Erklgrung nach unserem Schema durchaus nicht auf allzu 
grosse Schwierigkeiten stossen wurde. 

Was die grosse Zahl der neuerdings bckannter gewordenen 
Kohlenstoff-Stickstoffkerne anbetrifft, so bleibt abzuwarten, in 
welcher Weise sich die Stereochemie des Rtickstoffatoms weiter 
bildeu wird. Eine centrische Formel ist auch fur diese als 
wahrscheinlich anzunehmen, doch Iasst sich Weiteres bis jetzt 
nicht daruber sagen. 

I n  Betreff des Unterschiedes zwischen Ring- und Kern- 
bildung mochte ich ausser der geringeren oder festeren Bin- 
dung der geschlossenen Kette folgenden, allerdings noch nicht 
vollkornmen erwiesenen Satz aufstellen. 

In den Kernen sind die Atome centrisch gebunden, in 
den Ringen nicht. 

Damit ist das Wesen jeder derartigen Gruppirung be- 
griindet, von der Art der Bindung hgngt die grossere oder 
geringere Bestandigkeit ab. 

Zum Schlusse sei mir die Bemerkung gestattet, 4ass ich 
ganz unabhangig von der L o s c h mi  d t1 schen Arbeit dazu ge- 
kommen bin, die Kohlenstofftetraeder in oben erwahnter Weise 
zusammenzustellen. Die haufige Bildung von nur Ortho - und 
Paraverbindungen bei Darstellung von Disubstitutionsprodukten 
des Benzols fiihrte mich dazu, die Tetraederspitzen abwechselnd 
in entgegengesetzter Richtung anzuordnen.') 

G ies sen ,  im Juni 1891. 

Ein kleiner Auszug dieser Arbeit wurde in No. 28 der Chemiker- 
Zeitung 1891 von mir verbffentlicht, worauf in No. 32 desselben Blattes 
ein Dr. S. in Neuville die Mittheilung macbte, dass er schon friiher iiber 
diesen Gegenstand in der Leipziger chem. Gesellschaft gesprochen habe. 
Diesem Herrn kann ich, wie dies auch von anderer Seite schon geschehen 
ist, nur erwidern, dass ich von seiner Besprechung nicht das Mindeste 
gehort hatte, als ich die Arbeit der Chemiker-Zeitung einschickte, und 
das Recht der Prioritat fur meine Person voll und ganz beanspruchen 
muss. 


