
dung mit ausserordentlicher Heftigkeit unter Zertrummerung des Ge- 
fasses. Wahrscheinlich bildet sich hier als secundares Zersetzungs- 
produkt Chlorstickstoff, der die Explosionsfahigkeit bedingt, denn das 
Oel kann unter Wasser lange unzersetzt aufbewahrt werden. LBsst 
man es aber in  der Fliissigkeit, in welcher es sich gebildet hat ,  so 
verschwindet es nach einigen Tagen, wahrend es wahrscheinlich eine 
dem Bromadditionsprodukte ahnliche Umwandlung erleidet. 

Von anderen Guanidinsalzen habe ich in den Kreis der Unter- 
suchungen das Acetat und das Nitrat gezogen. Die mit diesen Sal- 
zen angestellten Versuche will ich ganz kurz beschreiben, d a  sie wenig 
Interessantes darbieten. Brom wirkt auf Guanidinacetat weniger hef- 
tig, als auf Carbonat ein und giebt dieselben Produkte, welche aus 
kohlensauren Salze unter denselben Bedingungen entstehen. 

Salpetersaures Guanidin mit Brom versetzt, bleibt unverandert, 
mit Bleichkalkl6sung aber reagirt es ziemlich heftig, anfangs entsteht 
eine weisse Triibung, welche bald verschwindet; die Flfissigkeit nimmt 
eine rothe Farbe an, es entweichen Gase und an der Oberfliiche bildet 
sich nach einiger Zeit ein amorpher Kijrper , welcher wahrscheinlich 
ein durch die freiwerdende Salpetersaure verandertes Chlorsubstitutions- 
produkt ist. 

Zum Schluss halte ich mich fiir verpflichtet einen Fehler, welcher 
sich in meine erste Mittheilung eingeschlichen hat, zu berichtigen. 
Ich babe namlich irrthumlicher Weise angegeben, dass das von mir 
dargestellte Polyjodid 54.04 pCt. Jod  enthalt, und dass ich 54.03 pCt. 
Jod gefunden habe. Diese beiden Zahlen haben mit der muthmaass- 
lichen Zusammensetzung des Kijrpers nichts gemein. I n  Wirklichkeit 
verlangt C N ,  H, H J  + J, 86.39 pCt. Jod und f inf  nach C a r i u s  
ausgefuhrten Jodbestimmungen gaben im Mittel 82.66 pCt. Da ich 
in Folge Uebereinkommens mit Hrn. v. R e c h e n b e r g  die Untersuchung 
der Einwirkung von Jod auf kohlensaures Guanidin aufgegebcn habe, 
so wird hoffentlich die Frage uber die Constitution des Polyjodids 
ron  anderer Seite ge16st werden. 

B o n n ,  9. August 1878. 

419. C. L i e b e r m a n n  u. P. S e i d l e r :  Ueber  Chrysarobin und die 
angebliche Chrysophansaure im Cfoapulver. 

(Eingegangen am 17. August.) 

Seit einigen Jahren befindet sich unter dem Namen Goa-  oder 
Arrarobapulver, auch Poh'di Bahia genannt, eine Drogue ') irn Han- 
del , welcher besondere Heilkrafte, namentlich auch gegen ,,parasiti- 

) Ueber die Herkunft derselben findet sich Niiheres Pharm. Journ.  and Transact. 
1875;s. 7 2 1 ,  723 u. 801. 
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sche Hautleiden" nachgeriihmt werden 1). Dieselbe bildot ein grau- 
griinliches Pulver, das zum geriDgeren Theile aus rothlich gefarbter 
Holzsubstanz, zum groheren aus einer mit Benzol, Eisessig und ahn- 
lichen Losungsmitteln extrahirbaren organischen Verbindung besteht. 
A t  t f i e l d  2), welcher die Drogue zuerst chemisch untersucht hat, fand 
in ihr neben 2 pCt. Harz, 59 pCt. Holzfaser und 7 pCt. Bitterstoffen, 
80- 84 pet. Chrysophansaure. Dies angebliche massenhafte Vorkom- 
men der sonst so schwer in grosser Menge zu bescbaffenden Chryso- 
phansaure lud uns um so mehr zu erneueter Untersuchung der Drogue 
ein, als A t t f i e l d ' s  Identificirung der Chrysophansaure Manches zu 
wiinschen ubrig lasst, und die Moglichkeit des Vorliegens einer etwa 
nur in dieselbe Gruppe, wie jene gehorigen Substanz nicht ausschliesst. 
Dem tibrigen chemischen Verhalten der Rhabarberchrysophansaure iiach 
schienen auch die Heilwirkungen des Goapulvers nicht recht auf den 
Gehalt an solcher zuriickfiihrbar. 

Die Extraction des von G e h e in Dresden bezogenen Goapulvers 
wurde im Extractionsapparat mit kochendem Benzol vorgenommen. 
Dabei hinterblieben 17.5 pe t .  Holzfaser. Der grosste Theil der ge- 
losten organischen Substanz (etwa 4 vom Gewicht des angewandten 
Pulvers) schied sich als blassgelbes, warzenformig krystallisirtes Pulver 
aus dem Benzol aus, wahrend noch etwa 10 pCt. derselben, aber we- 
niger reinen, Substanz im angewandten Losungsmittel verblieben. 
Durch Abdampfen des Letzteren konnte auch noch dieser Theil ge- 
wonnen werden; er  wurde aber vorlaufig bis zur Feststellung der 
Hauptsubstanz nicht naher untersucht. 

Die Hauptmenge der Substanz, etwa 250 Gr., liess sich leicht 
durch mehrmaliges Umkrystallisiren aus Eisessig reinigen, und bildete 
dann kleine, gelbe Blattchen, die in Wasser und Ammoniak unliislich 
und erst in  nicht allzu verdiinntem kaustischen Alkali mit gelber 
Farbe und griiner Fluorescenz lijslich waren. 

Die Substanz ist bereits von A t t f i  e 1 d in verschiedenen Stadien 
der Reinheit analysirt worden. Fiir die durch Extraction mit Benzol 
und Alkohol gewonnene Substanz fand er  75.93 pe t .  C und 7.70 pCt. H, 
nach mehrmaliger Reinigung aus Alkohol, wodurch er sie von Harz 
befreite, erhielt e r  72.73 pCt. C und 5.23 pet .  H,  endlich ergab ihm 
eine durch Umkrystallisiren aus Bether und durch Ueberfiihrung in  
das Kalisalz gereinigte Probe 69.3 und 69.8 pCt. C und 4.6 und 4.8 pet .  
H. Aus den letzteren Zahlen schliesst er, dass die Substanz Chryso- 
phansaure sei (ber. 70.87 pCt. und 3.94 pCt. H). 

Dass wir dieselbe Substanz wie A t t f i e l d  unter Handen hatten, 
geht daraus hervor, dass wir ,  rnit Ausnahme der von der ersten 

I )  Hieriiber siehe ebendas. Jahrg. 1875 U. 1 8 i 6 .  
21 Ebcndas. 18 i5 ,  S. 721. 
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rohen, von uns nicht analysirten Substanz ganz ahnliche Zahlen wie 
er erhielten. Im Folgenden werden wir nun zeigen, dass die ur- 
spriinglich im Goapulver enthaltene Substanz keine Chrysophansaure, 
dass vielmehr die von A t  t f i e l d  thatsachlich erhaltene Chrysophan- 
saure ein Umwandlungsprodukt ist,  welches die praexistirende Ver- 
bindung erst durch das letzte von ihm angewandte Reinigungsverfah- 
ren liefert. Auf die im Goapulver vorgebildete Substanz schlagen wir 
vor, die von A t t f i  e 1 d fur seine vermeintliche Chrysophansaure syno- 
nym eingefiihrte Bezeichnung Chrysarobin zu ubertragen. 

Dass das oben naher beschriebene C h r y s a r o  b i  n wirklich ein 
chemisches Individuum ist , ergiebt sich nicht allein daraus, dass wir 
fur dasselbe fast die gleichen Zahlen fanden, wie A t t f i e l d  vor der 
Reinigung mit Kali, 

Oefunden Berechnet 
A t t f i e l d  L i e b e r m a n n u .  S e i d l e r  C , ,  H,, 0, 

c 72.73 72.86 72.46 72.38 72.29 
H 5.23 5.GO 5.36 4.86 5.22 

sondern auch daraus, dass es bei wiederholtern Umkryetallisiren seine 
Zusammensetzung nicht wesentlich anderte. Die obigen Analysen riih- 
ren von verschiedenen Darstellungen und Krystallisationen her. A t  t -  
f i e  Id’s  Annahme, dass der  Ueberschuss a n  Kohlen- und Wasserstoff, 
welchen die Analyse dieser Substanz gegeniiber der Zusammensetzung 
der Chrysophonsaure aufweist, auf einen dieselbe begleitenden Kohlen- 
wasserstoff zuriickzufuhren sei, erledigt sich leicht durch den Nach- 
weis, dass Chrysarobin sich vollig klar in warmer Alkalilauge auflost. 
Die obigen Analysen stirnmen zur Formel C,, H,, 0 , ,  auf welche 
wir weiter unten zuriickkommen. 

Unsere anfangliche Meinung, dass der hiihere C-  und H-Gehal t  
des Chrysarobins davon herriihren mochte, dass dasselbe sich nicht 
wie die Chrysophansaure vom Methylanthracen, sondern von einem 
hoheren Homologen desselben ableite, veranlasste uns,  zuniichst den 
zu Grunde liegenden Kohlenwasserstoff genauer zu untersuchen. Der- 
selbe wurde in bekannter Weise durch Gliihen mit Zinkstaub darge- 
stellt und glich in Allem dem uns von friiherher bekannten Methylan- 
thracen. Da sich der Kohlenwasserstoff aus dern leichter zuganglichen 
Chrysorabin in reichlicherer Menge als sonst gewinnen lasst, haben 
wir ihn noch etwas eingehender als friiher untersuchen konnen. Um 
Wiederholungen zu vermeiden, begniigen wir uns, soweit die Verbin- 
dungen schon beschrieben sind, hier mit Anfiihrnng der analytischen 
Daten. 

Aus Eisessig krystallisirt, schijn 
gringelbliche Hatter. Gef. 93.67 pCt. C. und 93.71 pCt. C, G.61 pCt. 
11 und 6.56 pCt. H, ber. 93.74 pC1. C. und 6.2G pCt. H. 

Durch Oxydation mit Chromsaure in Eisessig ergab der Kohlen- 
wasserstoff reichlich: 

M e  t h y l a n t h r a c e n ,  C,, H12. 
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A n t h r a c h i n o n c a r b o n s a u r e ,  C , ,  H, O2 . C 0, H ;  Gef. 
71.18 pCt. C und 3.60 pCt. H, ber. 71.43 pCt. C und 3.17 pCt. H. 

Durch Einwirkung von Brom auf den in Schwefelkohlenstoff SUS- 
pendirten Kohlenwasserstoff wurde erhalten: 

B i b r o m m e t h y l a n t h r a c e n ,  C, ,  HI ,  Brz. Hiibsche gelbe Na- 
deln vom Schmelzpunkt 138-140O. Gef. 51.32 pCt. C, 2.88 pCt. H 
45.50 pCt. Br., ber. 51.43 pCt. C ,  2.83 pCt. H. und 45.01 pCt. Br. 
0. F i s c  b e r  giebt den Schmelzpunkt seines Bibrommethylanthracens 
zu 156O a n ,  welches daher, wenn nicht etwa ein Irrthum oder ein 
Druckfehler zu Grunde liegt, rnit dem unserigen isomer sein miisste. 
Ueber Brom gestellt, ging unser Bibrommethylanthracen iiber in :  

T e t r a b r o m m e t h y l a n t h r a c e n ,  C, ,  H, B r 4 ,  das aus Tuluol 
in hiibschen gelben Nadeln krystallisirte. Gef. 62.51 pCt. Br, ber. 
62.99 pCt. Br. 

Diese Verbindung rerwandelt sich durch Kochen mit Salpeter- 
saure in:  

D i b r o m m e t h y l a n t h r a c h i n o n ,  C,, H, Br, 0,. Weriig ge- 
farbte, sehr schwer losliche Verbindung. Gef. 40.25 pct. Br ,  ber. 
42.10 pCt. Br. Der Analgse zufolqe war diese Verbindung wohl noch 
nicht gariz rein. 

Aus dem Vorstehenden folgt, dass das Cbrysarobin gerade wie 
die Chrysophansaure ein Derivat des Methylanthracens ist. 

Von den Eigenschaften des Chrysarobins hat A t t  f i  e 1 d auffalli- 
gerweise diejenigen, welche es ron der sonst sehr ahnlichen Chryso- 
phansaure unterscheiden, ubersehen. In  concentrirter Schwefelsaure 
16st sich Chrysarobin mit gelber , Chrysophansaure mit rother Farbe, 
die Chrysophansaure lost sich schon in sehr verdiinnter Kaliliisung 
mit rother Fai.be, das Cbrysarobin bleibt in letzterer ungelast , 16st 
sich dagegen in  starkerer mit gelber Farbe und stark griiner Fluor- 
escens. Scbmilzt man Chrysophansaure mit Kali, so wird die Masse 
blau, Chrysarobin giebt eine braune Schmelze; schiittelt man die gelbe 
alkalische Chrysarobinlosung mit Luft, so geht die Farbe der Liisung 
sehr schnell in die rothe der Chrysophansaure iiber. 

Namentlich die letzte Erscheinung schien nns den SchlGssel zur 
Erkennung der Natur des Chrysarobins sowie der von A t t f i e l d  er- 
langten abweichenden Resultate zu enthalten. Wir  haben denn auch 
mit vollster Sicherheit nachweisen honnen, dass das unter den obigen 
Verhaltnissen entstehende Oxydationsprodukt des Chrysarobins Chry- 
sophansaure ist. 

Zur Darstellung der Letzteren aus Chrysarobin wird dieses i n  
einem weiten Kolben rnit ziemlich vie1 verdiinnter Kalilauge iibergos- 
sen und unter Einleiten eines Luftstromes andauernd zur Liisung und 
Erneuerung der Oberflache geschfittelt , bis alles Chrysarobin geliist 
ist und die Fliissigkeit den gleichmafsigen rothen Farbenton einer fei- 
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nen alkalischen Chrysophansaurelosung angenomnien hat. Eine viel 
langer fortgesetzte Einwirkung ist zur Erzielung eines reinen Prudukts 
nicht erwiinscht. Die alkalieche Liisung wird durch Saure gefallt, der 
Niederachlag ausgewaschen, getrocknet und im Extractionsapparat mit 
Ligroin I )  erschtipft, aus welchem die Substanz in hiibschen, gelben 
Blattchen krystallisirt. 

Die so erhaltene Substanz hat nun die unterscheidenden Merkmsle 
des Chrysarobins rerloren und gleicht in jeder Beziehung der Chryso- 
phansaure. Auf eine Wiedergabe der direkt mit Rhabarberchryso- 
phansaure verglichenen Eigenschaften glauben wir hier namentlich 
unter Hinweis auf die unten folgenden analytischen Belege verzichten 
zu k8nnen. 

Es  mag hier hervorgehoben werden, dass man auf diesem Wege 
im Stande ist, sich leichter und zu massigerem Preise als bisher gros- 
sere Mengen reiner Chrysophansaure zu verschaffen. 

Die so gewonnene C h r y s o p h a n s a u r e  ergab: 
bei 1 2 5 0  getrocknet sobl. ber. C , 5 1 i , o 0 ,  

C 69.50 pc t .  70.19 pCt. 70.87 pCt. 
H 4.22 - 4.21 - 3.94 - 

wobei die nicht sublimirte Substanz dieselben Zahlen lieferte wie sie 
A t t  f i e l d  fand, und wie sie auch fiir Rhabarberchrysophonsaure meist 
erhalten werden 2), sobald diese Substanz nicht sublimirt angewendet 
wird. 

Die Acetylirung der Chrysophansaure haben wir nicht wie ge- 
wiihnlich im zugeschmolzenen Rohr, sondern nach dem von dem Einen 
von uns und H o r m a n n  in der unten folgenden Abhandlung beschrie- 
benen, sehr riel bequemeren Verfahren durch Kochen der  Substanz mit 
Essigsaureanhydrid und essigsaurem Natron am Riickflusskiihler bewerk- 
stelligt. Die Reaction geht dabei sehr schncll und glatt von Statten; 
das  Ende erkennt man a n  der lichteren Farbung der Flussigkeit. Das 
iiberschiissige Essigsaiireanhydrid wird dann durch Erhitzen soweit 
rerjagt , bis die Masse beim Erkalien zum Krystallbrei erstarrt; ah- 
dann zersetzt man durch Wasser, wascht aus und krystallisirt die hell- 
gelbliche Masse aus Eisessig urn. 

Rhabarberchrysophanslllre verhllt sich unter denselben Reactions- 
bedingringen genau eben.so. 

D i  a c e  t y l c h r y s o p h a n s a u r e ,  C, H, O2 ( 0 .  C, H, O ) ,  , hell- 
gelbliche, fast farblose Blattchen, leicht in Eisessig 1Bslich. Schmelz- 

I )  Rei Anwendung des viel besser losenden Benzols geht ein gleichzeitig in 
nicht ganz unbetriichtlicher Menge gebildetes braunes, schmieriges Produkt in Losung 
und rerhindert die Reinigung. 

2 )  Siehe hiertiber L i e b e r m a n n  und F i s c h e r ,  diese Ber. VIII, 1104,  und 
L i e b e r n i a n n  Ann. d. Cbem. 11. Pharm. Bd. 183, 172. 
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punkt gef. 200°. Gef. 67.04 pCt. C und 4.44 pCt. H, ber. 67,45 pet .  
C. und 4.14 pCt. H. 

Bei der Reinigung derjenigen Substanz, welche A t t f i e l d  an- 
nahernde Zahlen fiir Chrysophansiure lieferte , hat derselbe sich des 
alkoholischen Kali’s bedient. Das Vorhergehende zeigt, dass das  Kali 
dabei nicht indifferent bleibt, sondern die Oxydation des Chrysarobins 
zu Chrysophansaure bewirkt. 

Zum Verstandniss dieses Ueberganges und der Natur des Chry- 
sarobins schien uns ein genaueres quantitatives Studium der Reaction 
nijthig. Dernnach wurde so verfahren, dass gewogene Mengen trock- 
nes Chrysarobin in Wasser aufgeschknmt iiber Quecksilber in  ein 
graduirtes Eudiometer gebracht wurden , in welchem sich eine zur 
Vollendung der Reaction mehr als ausreichende Menge Luft befand. 
Nach Ausfiihrung der nothigen Ablesungen liess man etwas Kali auf- 
steigen und beforderte die Mischung und die Absorption des Sauer- 
stoffs durch anhaltendes Hin- und Herbewegen des durch Quecksilber 
abgeschlossenen Eudiometers. Der Vorgang ist dem bei der Luft- 
analyse mit Pyrogallussiiure stattfindenden ganz ahnlich ; die Absorption 
geht zuerst sehr schnell, dann langsamer vor sich, und war nacb 
etwa 24 Stunder, beendet. Unter Beriicksichtigung der niithigen 
Correcturen fiir Druck und Temperatur erhielten wir ziemlicb iiber- 
einstimmende Resultate: 100 Gewichtstheile Chrysarobin rerbrauch- 
ten 13.1 und 13.7 Gewichtstheile Sauerstoff. Indess miissen diese 
Zahlen etwas zu hoch sein, da auch reine Chrysophans5ure (aus Rha- 
barber), wie uns direkte Versuche zeigten, in alkalischer Lijsung etwas 
Sauerstoff absorbirt. Die Menge des so ron der Chrysophansaure un- 
ter den Bedingungen unserer Versuche in 24 Stunden absorbirten 
Sauerstoffs ergab ein Controllversuch zu 1.2 pCt. Mit Einfiihrung die- 
ser Correction verbraucht demnach Chrysarobin beim Uebergang i n  
Chrysophansaure 12.2 pCt. 0. 

Mit Zuhiilfenahme der oben aus der Analyse abgeleiteten Formel 
fur Chrysarobin ergiebt sich dessen Uebergang in Chrysophansaure ails 
der Gleichung : 

C,, H,,  0 ,  + 2 0 ,  = 3 H , 0  + 2 C , ,  H I ,  0,  
Chrysarobin Chrysophansrure 

welche, ganz in Uebereinstimmung mit der von uns gefundenen Zahl, 
12.4 pCt. 0 rerlangt. 

Auch noch in anderer Weise lasst sich die Oxydation von Chry- 
sarobin zu Chrysophansaure bewerkstelligen. Wir  haben dies a m  
A c e t y l c h r y s a r o b i n ,  C,, H , ,  0, .  (C, H, O),, nachgewiesen, wel- 
ches man durch wie oben angegebenes Acetyliren des Chrysarobins 
als gelbliche Prismen rom Schmelzpunkt 228- 2300 erhalt. Diese 
sind in Alkohol, der eine schon blaue Fluorescenz annimmt, schwer, 
in Eisessig leichter Iijslich, und ergaben aus einem Gemisch von Alko- 
hol und Eisessig unkrystallisirt 67.32 pCt., 67.61 pCt. und 67.56 pet. c, 
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5.34 pCt., 5.14 pCt. und 5.00 pCt. H;  ber. 68.47 pCt. C u. 5.10pCt. H. 
Gegen wasserige Alkaliliisung ist das Tetracetylchrysarobin verhalt- 
nissmassig sehr bestandig, durch Hochen mit alkoholischem Kali giebt 
es zuerst die gelbe, griin fluorescirende Lijsung des Chrysarobins, 
welche dann allmalig in die rothe der  Chrysophansaure ubergeht. 

A c e t y 1 c h r y s o p h a n s a u r  e a u s  A c e t y 1 c h r y s a r o b i n. Kocht 
man hcetylchrysaborin in Eisessig mit Chromsaure, so wird diese 
schnell reducirt. Nach Wasserzusatz fallen dann beim Erkalten hell- 
gelbe Blattchen aus, welche alle Eigeuschaften der Diacetylchrysophan- 
saure besitzen und bei Luftabschluss mit Alkali erhitzt sogleich Chry- 
sophansaure liefern. Der  Vorgang vollzieht sich nach der Gleichung: 

Te  t r e n i  t r  o c h r y s o p h an sa ur e a u s  C h r y  s a r  o b i n. Die Ueber- 
flhrbarkeit von Chrysarobin in  Chrysophansaure erklart auch ein Ver- 
halten des Chrysarobins, welches uns, ehe wir dessen Natar  erkannt 
hatten, einige Schwierigkeiten bot , dass man nlmlich bei gewissen 
Reactionen aus dem Chrysarobin direkt Derivate der Chrysophansaure 
entstehen. Erwarmt man z. B. Chrysarobin mit Salpetersaure von 
1.4 spec. Gewicht, so erhalt man sofort die friiher von dem Einen von 
uns beschriebene Tetranitrochrysophansaure in schonen gelben , glan- 
zenden Blattern. Die Verbindungen aus Rhabarberchrysophansaure 
und aus Chrysarobin zeigten bei direktem Vergleich der Sauren und 
einzelner Salze durchaus keinen Unterschied. F i r  die Nitrosaure 
wurde gefunden 41.22 pCt. C, 1.95 pCt. H und 12.95 pCt. N, ber. f i r  
Tetranitrochrysophansaure, C,  H, (NO2),@,, 41.4 pCt. C, 1.4 pCt. H 
und 12.9 pCt. N. Auch hier geht die Oxydation des Chrysarobins 
zu Chrysophansaure zugleich mit der Nitrirung vor sich. 

Nach diesen Erfahrungen l b e r  die Eigenschaften des Chrysaro- 
bins ergiebt sich seine Constitution sehr einfach. Dasselbe besitzt 
mehr H und weniger 0 als Chrysophansaure und kann demuach als 
ein Reductionsprodukt der letzteren aufgefasst werden. Dass ihm in- 
dess einer der Hydroxylsauerstoffe der Chrysophansaure fehle, ist zu- 
folge der Oxydation seiner Acetylverbindung zu vollstandig acetylir- 
ter Chrysophansaure ausgeschlossen. Die Reduction muss sich daher 
auf die Ketongruppe der Chrysophanslure beziehen. Die Zusammen- 
setzung C,, H,, 0, fiihrt alsdann zur Annahme der folgenden Con- 
stitutionsformel: 

C, ,H220,(C,H,O),  -+ 2 0 ,  = 3 H , O +  2C, ,H804(C2H,@), .  

/ C H  (OH)\ ( C H ,  

‘CH ‘(OH), 
:0 

, C H  _ _ _ _ _ _ /  

C, H,: :C,H< 

/ C H ,  
C, H,< :C, H; 

‘ C H ( 0 H )  :(OH), 
wobei nur die Vertheilung der Methyle und (pbenol) Hydroxyle be- 
liebig gewahlt ist. 
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Eine Verbindung iihnlicher Constitution ist das von Topf  und 
dem Einen von uns durch Reduction des Antrachinone dargestellte 
Anthranol, welches dem Chrysarobin auch in sofern analog ist, als es 
gleichfalls reducirende Eigenschaften besitzt. Behsndelt man lhnlich 
Rhabarberchrysophansaure mit Jodwasserstoffsaure und Phosphor, SO 

erhalt man krystallisirbare Reductionsprodukte, welche rnit dem Chry- 
sarobin vie1 Aehnlichkeit besitzen, z. B. in Kali sich rnit gelber Farbe 
und griiner Fluorescenz h e n  und in dieser Liisung unter Absorption 
des Luftsauerstoffs in Chrysophansaure zuruckgehen. Die schyierige 
Zuganglichkeit der Chrysophansaure sowie die bei der Reduction statt- 
findende gleichzeitige Bildung mehrerer, schwer trennbaren Verbin- 
dungen hat  bisher die Versiiche in dieser Richtung nicht zum Abscbluss 
kommen lassen, doch sollen dieselben jetzt, wo sich Chryaophansaure 
aus Chrysarobin leicht in grijsserer Menge beschaffen lasst, wieder 
aufgenommen werden. 

Oben wurde schon auf die geringe Wahrscheinlichkeit hingewiesen, 
dass die Chrysophansaure die therapeutischen Eigenschaften des Ooa- 
pulvers bei parasitischen Hautleiden bedingen sollte. Vie1 rerstsndlicher 
wiirde dies fur das Chrysarobin sein in Folge seiner chemiechen Natur 
und der daraus entspringenden Fahigkeit, i n  geeigneter Form auf die 
Haut gebracht den Luftsauerstoff abzuhalten und ihn den seiner bediirf- 
tigen Parasiten zu entziehen. Znr Anfklarung der in Rede stehenden 
Wirkungen miissten getrennte Versuche mit Chrysophansaure und Chry- 
sarobin angestellt werden , ein etwaiges positives Resultat mit letzte- 
rer Substanz wiirde zu Versuchen mit andern den Luftsauerstoff ab- 
sorbirenden Mitteln auffordern. Doch miissen wir die Entscheidung 
dieser Fragen den Therapeuten iiberlassen. 

B e r l i  n , Org. Laborat. d. kgl. Gewerbe-Akademie. 

420. C. Liebermann: Ueber die Synthese von Anthrarufin und 
Chryaazin vom Anthracen m a .  

(Eiugegaogeu am 17. August.) 

Die Kenntniss der wahren Phenole des Anthracens ist sehr diirftig 
und beschrankt sich bisher eigentlichl) auf die beiden VOD L i n c k e  
durch Verschmelzen zweier isomeren Anthracenmonosulfosauren rnit 
Kali erhnltenen Anthrole, welche indess auch nur ungeniigeud be- 

. 

') Das Anthranol ron T o p f  und ink, dessen Constitution wir a h  
, C H - . - \  

nachgewiesen haben, gehiirt, da sein Hydioxyl sich nicht in den aromatischen Kernen 
des Anthracens befindet, einer besonderen Klasse ron Verbindungen, den Anthranolen, 
an. 20 dieser ist nach meinen neueren Erfahruogen auch das von G i e s e l  und 




