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46. C. L iebermenn und 0. Bergemi: Ueber Truxen und 
einige Truxonderivate. 

(Eingegangen am 13. Februar.) 

Durch Behandlung der a-Triixillsaure mit concentrirter Schwefel- 
saure waren wir 1) zu einer von uns als Truxon bezeichneten Ver- 
bindung (C, HE 0)" und von dieser durch Reduction zo &em Kohlen- 
wasserstoff Truxen (CyHs)" gelangt, der namentlich auch wegen seiiies 
ausnehmend hohen Schmelzpunktes (iiber 360O) interessant ist. A l s  
wir  versuchten, durch Oxydation des Truxens zu dessen Chinon zu 
gelangen hatten wir zwar ein Oxydationsproduct erhalten, das aus 
Cumol in schiinen, iiber 360° schmelzenden , gelben Nadeln krystalli- 
sirte, dessen Analyse wir aber, wie uberhaupt die Weiterfiihrung der 
Arbeit, aus Mange1 an Substanz verschieben mussten. Seitdem ist 
H a u e i n a n n  2, von einem ganz anderen Punkte aus, namlich von dern 
u-Hydrindon durch Wasserentziehung mittelst concentrirter Salzsaure, 
gleichfalls zu eineni Kohlenwasserstoff (C, H6)x gelangt, von dem er 
hereits angiebt, dass e r  die grosste Aehnlichkeit mit unserem Truxen 
hahe, ohne dass sich indessen H a u s m a n n  iiber die Identitat beider 
Kohlenwasserstoffe sicher entscheidet. Die von H a us m a n  n ange- 
gebenen Eigenscbaften lassen es indess keinen Augenblick zweifelhaft, 
dass sein Kohlenwasserstoff Truxen ist. Wenn man ferner die Forme1 
des a-Hydrindons mit derjenigen vergleicht, welche wir als die wahr- 
scheinlichste fur unser Truxon (1. c.) aufgestellt haben: 

U - Hydrindon Truxon 
so ersieht man leicht, weshalb aus diesen beiden verschiedenen Aus- 
gangsprodueten derselbe polymerisirte Kohlenwasserstoff entstehen kann; 
das  Truxon ist nlmlich nichts weiter als ein polymerisirtes Indnn. 

Als polymerisirt hat auch H a u s m a n n  seinen Kohlenwasserstoff 
Cg HF, sofort erkannt; aus gewissen theoretischen Griinden halt er ihn 
aber  fiir trimolecular, und zwar fur ein Tribenzylenbenzol: 

CHa 
C";CsH4 

Cg Hq - C /' '\ C 
CH2- C' / "C 

C, ,"C& 
cs H4 

Diese Berichte XXII, 755. a) Diese Berichte XXII, 2023. 
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Diese Ansicht suchte er durch die Oxydation zu beweisen, wobei 
der Kohlenwasserstoff dann in das Tribenzoylenbenzol iibergehen 
musste, welches friiher G a b r i e l  und M i c h a e l  1) beschrieben und 
als Abkommling des Triphenylbenzols erkannt hatten. Das van H a u s -  
m a n n  erhaltene gelbe Oxydationsproduct erwies sich auch dem Tri- 
benzoylenbenzol s&r ahnlich, wurde aber von ihm in zu geringer 
Menge erhalten, als dass er es durch die Analyse zu identificiren ver- 
mocht hatte. 

Wir sind mit unserem Truxeri zu entscheidenden Resultaten 
gelangt. Die Identitat unseres Truxens mit H a  U s m a n n ' s  
Knhlenwasserstoff vorausgesetzt , musste unser gelbes , chinonartiges 
Oxydationsproduct gleichfalls Tribenzoylenbenzol sein. W i r  haben 
deshalb zunachst grossere Mengen des chinonartigen Kiirpers aus 
Truxen dargestellt und ihn mit dem nach der Methode von G a b r i e l  
und M i c  h a e l  von uns dargestellten Tribenzoylenbenzol direct ver- 
glichen. Die beiden sehr charakteristischen Su'bstanzen erwiesen sich 
in  k e n  Eigenschaften als vollkomrrien identisch. Leider gelang uns 
degegen der Beweis durcli die Analyse nicht ganz vollkommen, da  
unser Oxydationsproduct stets u m  etwa 1 pCt. Kohlenstoff' und ' 1 2  pCt. 
Wasserstoff zu hohe Zahlen lieferte: 

Gefunden Ber. fur (CsH40)~ I. 11. III. 
C 85.12 85.62 85.43 84.38 pCt. 
H 3.98 3.71 3.88 3.12 

Dies veranlasste uns sogar, das nach G a b r i e l  und M i c h a e l  
dargestellte Tribenzoylenbenzol zu analysiren , fur welches wir aber 
die richtigen Zahlen fanden : 

Gefunden Ber. fur ( C ~ H J  0 ) s  
C 84.08 84.38 pCt. 
H 3.60 3.12 % 

Die Abweicbungen unserer Analysen von der Rechnung erkl61 en  
sich aber, worauf wir schon bei der ersten Erwahnung des vermeint- 
lichen Chinons hingewiesen haben, sehr einfach dadurch, dass der 
Kohlenwasserstoff und sein Oxydationsproduct den gleichen Charaktar 
der aussersten Schwerloslichkeit tragen und daher eine geringe Ver- 
unreinigung des Oxydationsproductes durch beigemerlgten, unange- 
griffenen Kohlenwasserstoff kaum zu vermeiden ist. 

Unserer Formel des Truxons,  die wir als dimolecular (C9Hc,0)2 
oder ein Multip!um daron a~inahmen,  weil das Truxon sich von der 
dimolecularen a-Truxillslure (Cy Ha 0 2 ) 2  ableitet, scheint nun allerdings 
ein der trimolecularen Formel (Cg H6)3 angehiiriger Icohlenwasserstoff, 

1) Diese Berichte XI, 1007. 
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wie e r  sich vom Triphenylbenzol ableitet, nicht ganz zu entsprechen. 
Diese Schwierigkeit ware gehoben, sobald man die a-Truxillsaure als 
trirnolecular (Cg Ha 0 2 ) 3 :  

CO~H-HC’\CH- C O ~ H  
csHb --Hc\)cH 

CH\ ‘ Cs H5 
COzH 

betrachten diirfte; dies geht aber wegen der nach der Gefriermethode 
ermittelten Moleculargriisse dieser Saure nicht wohl an. Dagegen ist 
es gar nicht undenkbar, dass eine Aenderung des Polymerisations- 
exponenten von 2 : 3 bei einer der Operationen stattgefunden hat, 
viellricht sognr schon bei der Behandlung der a-Truxillsaure mit con- 
centrirter Schwefelsaure , welche zur Bildung des Truxons fuhrt. 
Miiglicherweise kiinnte daher bereits dem Truxon statt der di- die 
trimoleculare Formel (C9 Hc 0 ) s :  

CO 
CH’> cs €14 

C~H*-HC/ \CH 
bO-HC()CH 

CH,>CO 

cs H4 
zukornmen, wonach es e h  Tribenzoylenhexahydrobenzol ware und seiu 
Zusammenhang mit dem Tribenzoylenbenzol und dern Truxen leicht 
(siehe deren obige Constitutionsformeln) ersichtlich wiirde. Dieser 
trimolecularen Formel des Truxons sind wir in der T h a t  geneigt, jetzt 
den Vorzug zu geben. 

Demnach erwarteten wir , dass das Truxon als Hexahydrover- 
bindung des Tribenzoylenbenzols durch Oxydation leicht in letzteres 
iibergehen miichte. Diese Oxydation ist u n s  aber in keiner Weise 
gelungen. Nur bei der Kalischmelze des Truxons, iiber welche weiter 
unten berichtet ist , konnten wir die Entstehung einer kleinen Menge 
Tribenzoylenbenzol als Nebenproduct constatiren. Bedenken kiinnte 
die vom hexahydrirten Benzol abgeleitete Formel des Truxons auch 
gegeniiber der Formel des durch Reduction aus ihm entstehenden 
Truxens hervorrufen, wenn dieses als Tribenzylenbenzol, d. h. als ein 
Abkiimmling des nicht hydrirten Benzols, aufgefasst wird. Denn dann 
wiirden bei der Reduction die hydrirten Wasserstoffe des Benzolkernes 
abgespalten werden. Dieser Vorgang Iasst sich hier nun aher  wohl so 
denken, dass das Ketoproduct sich rnittelst der addirten Benzolwasser- 
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stoffe zunachst in die alkoholische Form umlagert und diese alsdann 
erst weiter zum Kohlenwasserstoff reducirt wird. 

CO CH (OH) 
C’’ >cs HI CH’> Cs H4 

c A C  
I C~H~--HC/ \  CH c6 H4 __ 

CO - H C j  ;/CH CH(0H)-C\ , ,C 

CH \/ >CO c,, > CWOH) 
c6 H4 c6 €14 

Truxon alkohol. Form des Truxons 

CH2 
c’ CFH4 

cs H4 
Truxen. 

An der genaueren Verfolgung dieser Verhaltnisse sind wir durch 
die augenblickliche Erschijpfung unseres Materials verhindert. 

Die Unterbrechung unserer Arbeit veranlasst uns auch, hier noch 
kurz die ferneren Resultate anzureihen, welche wir bei der Weiter- 
verfolgung des Truxons bisher erhalten haben. 

T r u x o n o x i m a n h y d r i d  u n d  A c e t y l t r u x o n o x i m .  

Iim die schon friiher durch Herstellung des Phcnylhydrazids wahr- 
scheinlich gemachte Eetonnatur des Truxons noch weiter nachzuweisen, 
wurde die Darstellung seines Oxims versucht. Truxon wurde zu dem 
Zweck 4- 6 Stunden mit iiberscbiissigem, freiem Hydroxylamin (aus 
salzsaurem Hydroxylaniin mit ayoivalenter Menge Kali i n  alkoholischer 
Losung nach V o l h a r d  1) dargestellt) in Eisessiglosuog gekocht. D a s  
Truxon geht dabei nur theilweise in Losung, verwandelt sich aber  
allmahlich vollstandig in ein ganz unliisliches, weisses, stickstoffhaltiges 
Pulver, welches auch in Alkalien nur bei llingerem Kochen zum ge- 
ringen Theile liislich ist und daher das gesuchte Oxim nicht sein 
kann. Da wir es nicht umkrystallisiren konnten, haben wir es nicht 
analysirt. 

Offenbar ist diese Verbindung ein Anhydrid des gesuchten Oxims, 
Erwarmt man dies Anhydrid mit concentrirter Schwefelsaure kurze 
Zeit auf 1000, so geht es in Losung, und die aus der letzteren mit 

*) Ann. Chem. Pharm. 253, 225, 
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Wasser ausgefallten weissen Flocken stellen nun das eigentliche Oxim 
dar. Dasselbe ist aber insofern sehr unbestandig, als es theilweise 
bereits beim Auswaschen , fast vollstandig beim Trocknen in das 
Oximanhydrid zurhkgeht. Doch gelang es uns, durch Kocheu des 
Anhydrids rnit Essigsaureanhydrid das Acetyltruxonoxim , (c,  Hs . 
N O  . C ~ H S O ) ~ ,  darzustellen. Aus der entstandenen klaren Losung 
scheidet sich das letztere in kleinen Nadeln ab, die bei 2610 schmelzen 
und in Eisessig verhaltnissmassig leicht lGslich sind. Durch Kocben 
mit alkoholischem Kali, besser d urch Erwarmen rnit concentrirter 
Schwefelsaure auf looo, wird es in das obige Oxim zuriickgefiibrt. 
Die Acetylverbindung ergab bei der Analyse: 

Gefunden 

C 69.97 
H 4.89 
N 7.18 

Berechnet 
fcr (Cg Hs : NOCa Ha 0 ) ~  

70.59 pCt. 
4.81 
7.48 )> 

K a l i s c h m e l z e  d e s  T r u x o n s :  D i h y d r o d i p h e n y l e n -  
ox y an t h r a c h i n o n  , 0 3 .  

Truxon verwandelt sich bei vorsichtigem Verschmelzen mit der 
12- 15 fachen Menge Aetzkali in eine feinpulvrige, tief dunkelblaue 
Masse. Beim Abliischen der Schmelze rnit wenig Wasser geht zuerst 
etwas eines purpurinrothen Farbstoffes in Liisung , dessen geringe 
Menge eine genauere Untersuchung nicht zuliess. Beim weiteren 
Auskochen des Schmelzruckstandes mit viel Wasser erhalt man darauf 
eine schiin tief alizarinblaue LGsung, aus der sich der Farbstoff rnit 
verdunnter Saure in Form hellgelblicher Flocken ausfallen lasst. 
Dieses Product entsteht um so reichlicher - bis zu 70 pCt. vom an- 
gewendeten Truxon -, j e  langer und bei je niedrigerer Temperatur 
die Kalischmelze verlauft. Aus Eisessig oder Essigsaureanhydrid 
krystallisirt die Verbindung in feinen, graugelben Nadeln, die bei 266 0 

schmelzen. In Alkohol, Benzol und Aether sind sie n u r  wenig 1Gslich. 
Concentrirte Schwefelsaure liist sie mit griingelber Farbe, auf Wasser- 
zusatz fallt die Substanz unverandert wieder aus. In verdiinntem Al- 
kali liist sich die letztere langsam mit riolettblauer Farbe. Beizen 
farbt die Substanz nicht. Bei der Analyse ergab die Verbindung: 

Ber. fur CaeH16 03 Gefunden 
I. 11. 

C 83.22 83.20 82.98 pCt. 
H 4.78 4.84 4.26 B 

Das A c e t y l p r o d u c t  dieser Verbindung, C ~ G H ~ ~ ( C ~ H ~ O ) O ~ ,  er- 
halt man durch langeres Kochen derselben rnit viel Essigsaureanhydrid 
und essigsaurem Natron, wobei die Farbe der Losung schiin rothgelb 
wird. Die Verbindung ist in Eisessig, Alkohol und Benzol ziemlich 
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leicht liislich. Aus Benzol erhalt man sie in schiin seideglanzenden 
Nadeln, die bei 1800 schinelzen. Kali fiihrt die Verbindung in die 
vorige zuruck. 

Gefunden Ber. fiir CasHleOk 
C 79.88 80.38 pct .  
H 5.02 4.31 B 

Der in der Kalischmelze erhaltene Farbstoff hat  den Charakter 
der Anthrachinonfarbstoffe. Als einen Abkiimmling dieser Gruppe fasst 
ihn auch der oben gewahlte Name auf. Die Entstehung einer der- 
artigen Verbindung llsst sich so denken, dass aus dem Truxon durch 
Wasseranlagerung in der Kalischmelze zuerst eine Hexnhydrotriphenyl- 
beozo&saure entsteht : 

C O O H  
/ 

CsHa H O O C -  --C,jHa 

HaC ’ 
\ 

CH/\ ,HC 
CHa\  J H a C  

H c 
I 

CHq - CO 0 H 

Durch Wiederabspaltung zweier Wassermolekiile kommt alsdann 
der Acthrachinonkern z u  Stande, wahrend die Kalischmelze gleich- 
zeitig noch andere Wirkungen in Abspaltung eines Molekiils Kohlen- 
saure, zweier Molekule Wasserstoff und Einfuhrung eines Hydroxyl- 
sauerstoffes ausiibt, wodurch die Verbindung: 

CO CsH3<CO>CsHa .OH 

‘\\\ CH 
C p b C  

H C \  , ‘CHz 
C H  

c s  H5 
I 

Dihydrodiphen ylenoxyanthrachinon 

Organ. Laboratorium der kgl. techn. Hochschule zu B e r l i n .  
entsteht. 




