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24. C. Liebermann: Ueber die Isozimmtsaure, eine in Neben- 
alkaloiden des Cocrdins vorkommende Siiure. 

[I. Mittheilung.] 

(Vorgetragen in der Sitzung vom 9. Dezember vom Verfasser.) 

Seitdem durch die technische Ausfiihruiig des von G i e s e l  und 
mir 1) angegebenen Verfahrens zur Verarbeitung der Nebenalkaloi'de 
des Cocai'ns auf Ecgonin, die friiher von mir untersuchten Spaltsauren 
dieser Nebenalkaloide in griisseren Mengen zur Verfiigung stehen, lag 
fiir mich der Wunsch nahe, das Gesammtbild der Spaltsauren, und 
damit das der zugehorigen Nebencocaine, durch Feststellung auch der 
neben den Hauptsauren (a- und B-Truxill- und Zimmtsaure) in ge- 
ringer Menge auftretenden Nebensauren zu vervollstandigen. 

Trotz mancher Anzeichen fiir das Vorhandensein derartiger Nehen- 
sauren gelang es aber nicht ohne Weiteres, sie aus dem Gemiech der 
abgeschiedenen Gesammtsauren rein zu erhalten. Erst nach ver- 
schiedenen Anllufen wurde eine Saurefraction ermittelt, welche fiir 
eine solche Abscheidung geniigend reich an neuen Sauren war. Diese 
Fraction wurde in der Weise erhalten, dass man die nach der Spal- 
tung der Nebenalkaloi'de durch Salzsaure ausgeschiedene Hauptsaure- 
menge durch Filtration entfernte, und dann die in den sauren Filtraten 
noch gelSst gebliebenen Sauren mit Aether ausschiittelte. Der abge- 
hobene Aether hinterliess nun nach dem Abdestilliren ein h a l b o l i g e s  
Shregemisch, welches sich durch eben diese aussere Eigenschaft von 
den friiher erhaltenen festen Saureportionen unterschied. 

38 kg Nebenalkaloide lieferten iibrigens. bei ihrer Zersetzung nur 
etwa 7-800 g an dieser Saurefraction, die noch ein weitlaufiges Ge- 
misch vieler Substanzen war. Die weitere Zerlegung dieses Gemisches 
geschah zunachst durch mechanische Trennung der festen von den 
fliissigen Bestandtheilen mittelst der Saugpumpe. Die hier abgeschiedenen 
betrachtlichen Mengen fester Sauren bestanden hauptsachlich aus Zimmt- 
siiure nebst kleineren Antheilen von a- und 6-Truxillsaure und von 
Benzocsiiure. Da  dieselben ein weiteres Interesse nicht besassen, so 
wurde nur der iilige Theil weiter verarbeitet. Mehrtagiges Verweilen 
des letzteren im Eisschrank bewirkte dann eine neue nicht unhetracht- 
liche Ausscheidung krystallinischer Massen, die gleichfalls an der Pumpe 
abgesaugt wieder vorwiegend aus Zimmtsaure mit geringen Bei- 
mischungen schwer davon abtrennbarer anderer Sauren bestanden und 
deshalb gleichfalls beseitigt wurden. Das iibrigbleihende, nur noch 
3-400 g betragende Oel schied jetzt auch in der Kalte nichts mehr aus. 

1) Deutsches Patent No. 47602 vom 14. August 1888. 
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In Wasser unloslich, l6ste es sich in kalter Sodalijsung vollig klar 
auf, bestand also lediglich aus Sauren und war  frei von Saureathern, 
die man gemass der Herkunft des Materials hier wohl erwarten 
konnte. 

Eine zweite zur Verarbeitung gelangende ahnliche Portion enthielt 
iibrigens in dem so gewonnenen Oel neben den oligen Sauren auch 
noch Saureather, und wurde daher zunachst von diesen dadurch befreit, 
dass das  Oel, in Soda gelost, mit Aether, der die Saureester aufnahm, 
erschopfend ausgeschiittelt wurde. Nach Entfernung des Aethers wurden 
aus der Sodalosung durch Salzsaurezusatz die Sauren wieder frei ge- 
macht. 

Dieses olige Sauregemenge lasst kalter Petrolather grijsstentheils 
ungelijst, entzieht ihm aber eine Saure, die beim Verdunsten des ab- 
gehobenen Petrolathers in schiinen glasgllnzenden Formen krystallisirt. 
Um einer vollkommenen Verdunstung des Petrolathers auch bei ge- 
wShnlicher Temperatur sicher zu sein, kamen hier, wie iiberall, WO 

im Folgenden von Petrolather die Rede ist, ausschliesslich diejenigen 
Fractionen desselben zur  Verwendung, welche vorher im Wasserbade 
bei 60--70° iiberdestillirt waren. 

Diese krystallisirende Saure lasst sich der oligen nur durch oft 
wiederholtes Ausschiitteln mit Petrolather, und, wie es scheint, nicht 
ganz vollstiindig entziehen. Zuletzt wurde daher noch mit warmem 
Petrolather ausgezogen. Die gewonnene krystallisirte Rohsaure wurde 
auf Thonplatten abgesaugt. Im Ganzen wurden von dieser rohen Saure 
etwa 1'20 g erhalten. D e r  in Ligroi'n unlosliche, olig bleibende Ruck- 
stand wurde vorlaufig nicht weiter untersucht. 

Die so dargestellte krystallisirende Saure erregte meine Aufmerk- 
samkeit vor allem dadurch, dass sie bei einer vorlaufigen Analyse die 
Zusammensetzung der Zimmtsaure zeigte und mit dieser auch die 
Eigenschaft theilte, in alkalischkohlensaurer Losung Kaliumpermanganat 
schon in der Kalte auf s Lebhafteste unter Auftreten intensiven Bitter- 
mandelolgeruchs zu reduciren. Dennoch konnte sie keine Zimmtsaure 
sein, sowohl wegen ihres bei etwa 50° liegenden Schmelzpunkts - 
Zirnmtsaure schniilzt bei 1330 -, als auch wegen der vollig abweichen- 
den LBslichkeit in verdunntem Alkohol, Schwefelkohlenstoff und Pe-  
trolather, welche Mittel Zirnmtsaure ausserst wenig, die neue Saure 
aber spielend losen. Da sie nach den angegebenen Eigenschaften auch 
nicht Atropasaore sein konnte, so blieb nur noch die MIiiglichkeit, dass 
sie entweder, wie ihr einheitliches Aussehen vermuthen liess, eine neue 
Zimmtsaure, oder dass sie ein Gemisch mehrerer Sauren sei, welches 
ziifallig die Zusamniensetzung der Zimmtsaure besitzt. Hierbei ware 
der niedrige Schmelzpunkt wohl durch das analoge Vcrhalten erkliirlich 
gewesen, welches Gemische gerade ahnlich zusammengesetzter Sauren, 
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wie der Phenylpropionsaure und Phenylessigsaure beziiglich des Sinkens 
deli Schmelzpunkts l) zeigen. 

Die folgenden Untersuchungen gehen daher nach zwei Richtungen. 
Erstens auf Gewinnung ganz einheitlicher Saure, d. h. auf viillige Ab- 
trennung ihrer etwaigen Begleiter und namentlich der Zimmtsaure. 
Bezuglich dieses ersten Punktes mag hier gleich hemerkt werden, dass, 
soweit diese Versuche auch fortgesetzt wurden, die gereinigte $lure 
immer dieselbe Zusammensetzung und denselben Character beibehielt. 
Beides ware, da  hier oft grosse Mengen Substanz absichtlich beseitigt 
wurden, bei einem Gemisch doch wohl nicht moglich gewesen. Da 
diese Saure ausserdem unter verschiedenen Reactionsbedingungen, wenn 
auch nicht immer quantitativ, in Zimmtsaure oder deren Derivate 
iiberging, so schien es  nicht unwahrscheinlich, dass es sich hier um 
eine labilere Zimmtsaure, vielleicht um die durch die neueren stereo- 
chemischen Theorien mehr in den Vordergrund geriickte, bisher ver- 
geblich gesuchte, Isozimmtsaure handle. 

Die zweite Art der Beweisfiihrung fiir die Individualitat der neuen 
Saure ist dann im Folgenden in der Richtung angestrebt, dass Saure- 
mischungen der ihrer Zusammensetzung und Eigenschaften nach hier 
hauptsachlich in Betracht kommenden Sauren kunstlich dargestellt, in 
ihren Eigenschaften mit der neuen Saure verglichen und den bei dieser 
angewandten Reinigungs- und Trennungsmethoden unterworfen wurden. 
Dabei waren, nach den an der neuen Saure gewonnenen Analysen- 
resultaten nur solche Mischungen in Betracht zu ziehen, welche fur die 
freie Saure, wie f i r  die Salze zu denen der Zimmtsaure nahe liegenden 
Zahlen fiihren konnten, und bei welchen rugleich die Anwesenheit 
oder der Uebergang in Zimmtsaure moglich erschien. 

I m  fnlgenden experimentellen Theil sind nach einander 1) die 
nach den obigen Gesichtspunkten vorgenommene Reindarstellung der 
neuen Saure, 2) die analytischen Belege und das chemische Verhalten 
der neuen Saure, 3) die Controllversuche mit Sauregemischen, endlich 
4) ein weiteres naturliches Vorkommen derselben Saure abgehandelt. 
Aus dem gesammten Material ziehe ich den Schluss, dass in der 
That  hier die Isnzirnmtsaure vorliegt, und werde mich daher im Fol- 
genden dieses Namens fur die neue SBure bedienen. An einigrn 
Stellen, namentlich beziiglich der Abkiimmlinge der neuen Saure lasst 
allerdings die Durchfuhrung der Untersuchung noch Einiges zu wiin- 

I )  65 pCt. Phenylessigsaure (Schmp. '760) und 35 pCt. Hydrozimmtsauie 
(Schmp. 480) schmelzen bereits bei 210 (H.  Salkowski ,  diese Bericbte 
XVIII, 321). - Als ich hintereinander je 1 Theil Zimmtsiure, Atropasaure 
und Hydrozimmtsaure durch Zusammenreiben mischte, blieb die Mischung 
fest, beim Hinzureiben von '/z Theil PhenylessigsLnre wurde sie aber sogleich 
butterweich. 
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schen iibrig. Da aber das mir zu Gebote stehende Material augen- 
blicklich fast anfgebraucht iet, so muss ich die Weiteruntersuchung 
bis zur Erganzung desselben verschieben. 

Fiir die Reinigung der Isozimmtsaure wurden namentlieh zwei 
Mittel angewandt, welche specie11 die Trennung von der Zimmtsaure 
im Auge hatten. Das eine derselben ist der namliche, niedrig siedende 
Petrolather, mit dem die Isozimmtsaure bereits der Gligen Saure ent- 
zogen worden war, so dass auch schon hierbei sich eine Trennung von 
Zimmtsaure vollzieht. Dieselbe Trennung wurde aber auch spater noch 
mehrmals wiederholt. Mit Bezug auf dieses Losungsmittel wurde con- 
statirt, dass 100 Theile kalter Petrolather nur 0.095 Theile Zimmtsaure 
liisten, wahrend 100 Theile desselben Losungsmittels 17 Gewichtstheile 
Isozimmtsaure aufgenommen hatten, ohne noch den Sattigungspunkt er- 
reicht zu haben '). Als zweites Trennungsmittel diente die verschiedene 
Loslichkeit der Kalksalze in kaltem Wasser. Wahrend wasserfreier 
zimmtsaurer Kalk sich meinen friiheren 2, Bestimmungen zufolge erst 
in  430 Theilen Wasser von gewiihnlicher Temperatur lost, enthielten 
bei derselben Temperatur gesattigte wassrige Liisungen 1 Theil iso- 
zimmtsauren Kalk in 8 Theilen Wasser. 

Demnach wurde so verfahren, dass die rohe neue Saure mit mog- 
lichst wenig kaltem Petrolather unter Beseitigung der schwerloslichen 
Aotheile aufgenommen und durch freiwillige Verdunstung wiedergewonnen 
wurde. 1 Theil der feingepulverten Siiure wurde dann mit 3 Theilen 
sehr feinen Marniorpulvers und 25 Theilen kaltem Wasser zusammen- 
gerieben und unter zeitweiligem Umschiitteln 24 Stunden stehen ge- 
lassen. Hierauf wurde vorn Marmorpulver abfiltrirt und dasselbe mit 
kleinen Mengen Wassers ausgespritzt. Reine neue Saure ging unter 
diesen Umstanden vollstandig als Kalksalz in LSsung, wahrend bei 
Anwesenheit grosserer Mengen Zimmtsaure diese in reichlicher Menge 
beirn abfiltrirten Marmorpulver zuruckblieb und durch Auf h e n  des- 
selben in Salzsaure leicht nachgewiesen werden konnte. 

Zur weiteren Reinigung wurde nun die vom Marmorpulver ab- 
filtrirte wassrige Liisung des Kalksalzes auf dem Wasserbade vor- 
sichtig - auf mehrere Schalen vertheilt - eiugedampft, und mehrere 
aafeinanderfolgende Anschusse an Kalksalz beseitigt. Nachdem zu- 

I) Auf eine genaue Bestimmung der Loslichkeit der Isozimmtsriure in 
Petroliither wurde, um das Material zu sparen, vorlaufig verzichtet; bemerkens- 
werth ist hierbei, dass Isozimmtsaure sich nur dann leicht in kaltem Petrol- 
ather lost, wenn die Krystalle Lusserst fein gepulvert worden sind. - Schwe- 
felkohlenstoff zeigt einen ghnlichen Loslichkeitsunterschied fiir Zimmtsiiure und 
Isozimmtsaure. Isozimmtsaure ist darin zerfliesslich , wiihrend 100 Theile 
kalter Schwefelkohlenstoff nur 0.86 Theile Zimmtsaure aufnehmen. 

a) Diese Berichte XXII, 125. 
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letzt auf ein sehr kleines Volumen gebracht und dadurch beim Er- 
kalten das meiste Kalksalz auskrystallisirt war, wurde dieser Rest 
mit wenig kaltem Wasser aufgenommen, und auch hier nochmals das 
Schwerliisliche durch Filtriren entfernt. Rei unreinercr Rohsaure wurde 
ganz zur Trockene verdampft, und mit kaltem Wasser wieder auf- 
genommen. Die letztbeseitigten Portionen waren bei diesem Verfahren 
schon sehr reich an Isozimmtsaiire, doch wurde die Abscheidung ab- 
sichtlich so weit getrieben, urn der Entfernung jeder Spur Zimmtsaure 
sicher zu sein. Ueberhaupt wurde das Reinigungsverfahren so lange 
wiederholt, bis die Saure sich rnit Marmorpulver und ihrem 50fachen 
Gewicht Wasser in der Kalte vollstandig loste und das abgedampfte 
Kalksalz in wenig kaltem Wasser wieder vollstandig lijslich war. Aus 
dieser letzteren Liisung wurde durch Salzsaure eine Saure frei gemacht, 
welche sich zuerst als Milch abschied, dann in ein farbloses Oel iiber- 
ging und bald darauf krystallinisch erstarrte. Diese Saure wurde zuerst 
rnit Aether, in den sie sehr leicht iibergeht, aufgenommen und nach 
dessen Verdunstung nochmals aus Petrolather krystallisirt. 

Die Eigenthiimlichkeit, die Saure beim Zusatz von Mineralsauren 
61ig auszuscheiden, zeigte meist schon die erste kalte Kalksalzlosung, 
namentlich aber auch die zuletzt beseitigten Kalkanschiisse, weil sie 
sehr reich an der neuen Saure sind. Auch wurden diese Portionen 
spater fur sich auf die neue Saure weiter verarbeitet. 

I s o z im m t sa u r e krystallisirt aus Petrolather beim Verdunsten 
in  wasserklaren Krystallen, die bei 45-47O schmolzen. Dies ist aber 
nicht der richtige, sondern ein wahrscheinlich durch die erstijlige 
Ausscheidungsart der Substanz herabgedriickter Schmelzpunkt. Der 
richtige liegt bei 57 O. Uebergiesst man nicht allzufein gepulverte 
Substanz rnit kaltem Petrolather, wobei die dickeren Stiickcben der 
Auflosung eine Zeit lang widerstehen, so schmelzen letztere richtig. 
Sie lassen sich dann au8 sehr wenig warmem Petrolather sehr schiin 
krystallisirt erhalten. Dass aber beiderlei Substanzen identisch sind, 
zeigt sowohl die Analyse, wie die krystallographische Messung und 
dus iibrige chemische Verhalten derselben. Die Analyse ergab scharf 
die Zablen der Zimmtsaure. 

Ber. fiir C g  He OS Gefunden 
I. 11. 111. IV. 17. 

C 72.89 72.97 72.69 72.56 72.67 72.97 pCt. 
H 5.40 5.41 5.57 5.56 5.65 5.40 

Die Zusammenstellung enthalt sammtliche rnit der Substanz aus- 
gefuhrte Analyaen. Jede Analysensubstanz riihrte von einer ge- 
sonderten Reinigung, die ersten Analysen von einer anderen technischen 

10 Berichte d. D. chem. Gesallschaft. Jahrg. XXIII. 



Darstellung des Ausgangsmaterials her als die letzten. I-IV ist mit 
Substanz vorn Schrnelzpunkt 44-46O, V rnit solcher vom Schrnelz- 
punkt 57O angestellt. I1 und V sind von demselben Material, welches 
zu den Rrystallmessungen gedieiit hat. 

Isozirnmtsaure ist in allen iiblichen Losungsmitteln mit Ausnahme 
des Wassers sehr leicht loslich bis zerfliesslich. In  Alkohol ist sie 
so stark liislich, dass sie bei etwas iiberschiissigeni Alkohol durch 
Wasser nicht rnehr ausgefiillt wird. I n  diesen Losungsverhiiltnissen 
unterscheidet sie sich ganz und gar von der Zirnmt- und Atropasaure, 
die in kaltern Petroliither und Schwefelkohle~istoff Zimmtsaure fast un- 
liislich, Atropasaure schwer liislich sind und aus Alkohol bei Wasser- 
zusatz sofort krystallisirt ausfallen. In Wasser ist sie massig schwer 
loslich, ohne sich daraus besonders gut abzuscheiden. 

Da Isozimmtsaure sehr leicht in Eisessig loslich is t ,  so wird 
eine Molecularbestirnrnung derselben nach der Methode von R a o u l  t 
leicht ausfiihrbar. Dieselbe ergab: 

Gewicbt des Eisessigs . . . . . 12.6165g 
Gewicht der Substanz . . . . . 0 . 2 4 8 i g  
Erstarrungspunkt des Eisessigs . . 15.502" 
Erstarrungspunkt der Losung . . 14.976" 
Depression . . . . . . . . . 0.526" 

M 147 145 pCt. 
Gefunden Ber. fur CgHa02 

Die Isozimnitsaure ist daher monomolecular. Dass  die Isozimmt- 
saure in der Losung keine Veranderung oder Umlagerung erlitten 
hatte, ergab sich daraus, dass beim Abdampfen des Eisessigs auf dem 
Waserbade  die unveranderte Isozimrntsaure wiedergewonnen wurde. 

Die Losung der Isozimmtsaure in kohlensaurem Natron reducirt 
in der R a k e  Kaliumpermanganat augenblicklich unter Bildung reich- 
licher Mengen BittermandelBI. F e h l i n g ' s c h e  Liisung reducirt sie 
nicht. Beim Kochen mit alkoholischem Kali wird die SIure  nicht 
veriindert. 

Die Messungen der Krystallform der Isozimnits~ure verdanke ich 
Hrn. Privatdocenten Dr. A. F o c k ,  der mir dariiber Folgendes 
rnittheilt: 

Is0 z i m  m t s Bure. 
Die glanzenden farblosen Krystalle (Material von Analyse 11, 

Schmp. 44-46"} sind bis zu 4 mm gross und zeigen eine ganz eigen- 
thiimliche Ausbildung. Die Mehrzahl der Individuen besitzt nur zwei 
ebene Flachen , deren paraliele Gegenflachen uberdies in der Regel 
fehlen. Die weitere Begrenzung dieser Gebildr wird durch vollstlndig 
gerundete Flachen bewirkt, deren gegenseitige Neigung natiirlich nicht 
bestimmt werden konnte. 
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Das zuletzt erhaltene Praparat (Material \-on AnalyseV, Schmp. 57O) 
besteht aus Krystallen , welche neben dem stets vorhandenen und 
einen Normalenwinkel von 54O 40’- 55 O 40’ einschliessenden Flachen- 
paar noch weitere Flachen in derselben Zone enthalten, welche es 
wahrscheinlich machen, dass die Substanz dem monosymmetrischen 
Systeme angehort. Im Uebrigen zeigen diese Gebilde , welche ein 
mehr prismatisches Aussehen baben, in der gleichen Weise wie die 
anderen Praparate, die gekriimmten Endflachen, so dass dem Heob- 
achter auch nicht der geringste Zweifel an der Identitat der ver- 
schiedenen Krystallisationen aufsteigt. 

Sicher beobachtet und bestimmt wurden die folgenden Formen : 

b = / O l O ! m P r n ,  m =  { l l O I m P  u n d n  = 11201. 

Die gekriimmten lassen sich , so weit sie deutlich hervortreten, a1s 
ein Klinodoma und eine vordere Hemipyramide charakterisiren. 

Beobachtet Berechnet - 
m : m =  (110): (110) = 55O 10’ - 

m : n  = (110):(120) = 18O 36’ 180 40’ 
Spaltbarkeit nicht beobachtet. 

Die Krystallform ist also weder die der Zirnmtsaure, welehe oon 
S c h a b u s  I) gemessen ist, noch die der Atropasaure, die ich aus 
Schwefelkohlenstoff in guten Krystallen erhalten konnte, noch die der 
Hydrozimmtsaure (aus Petrolather krystallisirt) , die beide Hr. 
Dr. F o c k  gleichfalls zu messen die Gute hatte: 

A t r o p a s a u r e .  
Krystallsystem: monosymmetrisch. 

a : b : c = 0.5702 : 0 : I : 0.7891. 
= 74’ 45’12’. 

Beobachtete Formen: 

b = 010 m P ffi, m = \ 110 3ci P, p = I 112 1 - 1/2 P 

und q = 1011 1 f?m. 
1 1  

Die farblosen glanzenden Krystalle sind meist prismatisch nach 
der Verticalaxe und daun bis 4 mm lang und 1 mm dick. Einzelne 
Indiriduen sind auch tafelformig nach der Symmetrieebene und zeigen 
dann nicht die Verlangerung nach der Axe c. Von den Endflachen 
sind diejenigen der Hemipyramide meist griisser ausgebildet als jene 
des Klinodomas; nicht selten treten letztere ganz zuruck. Ausser den 
genannten Formen machen sich noch zwei Klinodomen bemerkbar -- 

’) Jahresber. d. Chem. 1850, 392. 
10 * 
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die Flachen des primaren Domas sind meist nach denselben gestreift, 
doch konnten die Zeichen nicht mit Sicherheit ermittelt werden; das 
eine characterisirte sich als eine vicinale Form. 

Beobachtet Berechnet 

m : m =  (110):(1iO) = 570 38’ 
q : q  = (o i i ) : (o i i )  = 740 14’ 
c : m  = (001):(110) = 760 41‘ 
c : p  = (001):(112) = 33O 14’ 330 1’ 

- 
- 
- 

p : p  = (112):(112) = 310 31’ 310 20’ 
q : m =  (011):(110) = - 610 52’ 
q : m =  ( o i i ) : ( i i o )  = 83O 40’ 83O 33’ 
p : m =  (112):(110) = 43O 27’ 43O 40’ 
p : m =  (112):(110) = 620 40’ 620 25‘ 

Spaltbarkeit vollkommen nach der Symmetrieebene. 

H y d r o  zimm t s a u r  e. 
Krystallsystem : monosymmetrisch. 

Beobachtete Formen: 

a = 1 1 0 0 f m P m , b =  t t  010 m P m , m = [ l l O l  mP, 

n = 1230 f m P 3/3 und 1 = I130 1 a, P 3. 

Die Krystalle sind meist lang prismatisch nach der Verticalaxe 
und bis zu l/a mm dick. Einzelne Individuen sind auch diinn tafel- 
formig nach einer Flache der Prismenzone. Endflachen wurden nicht 
beobachtet. 

Beobachtet Berechnet 
a :  m = (100): (110) = 460 43’ - 
a : n  = (100):(230) = 570 43‘ 57O 50’ 
a : I  = (100):(130) = 720 38’ 720 34’ 

Spaltbarkeit nicht beobachtet. 
Die Ausliischungsrichtungen des Lichtes auf den Prismenflachen 

sind geneigt gegen die Kanten. 

Von den Salzen der Isozimmteaure ist bereits oben das Kalksalz 
erwahnt worden, das in Wasser sehr leicht lijslich ist. Dss Baryum- 
salz ist gleichfalls, aber etwas schwerer, liislich. In der Losung des 
Ammoniaksalzes bringen die Acetate von Kobalt, Mangan und Zink 
keine Niederschlage hervor, Kupferacetat giebt einen hellgriinlichen, 
Merkurinitrat einen weissen Niederschlag. 
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Das K a l k s a l z  wird bei langsaniem Verdunsten der wassrigen 
Liisung in glanzenden Krystallen erhalten. Zufallig war etwas zu spat 
bemerkt worden, dass das Salz bereits beim Liegen an der Luft eioen 
Theil seines Wassergehalts verliert, in Folge dessen wurde nur der 
Wassergehalt bestimmt, den es vom lufttrockenen Zustand aus beim 
Erhitzen verliert. Derselbe betrug noch nahezu 3 Molekiile Wasser. 

Gefunden 

Dau bei 125O entwasserte Kalksalz ergab: 
Gefunden 

Ber. fir (CyH?O&Ca + 3Ha0 
HzO 12.97 13.91 pCt. 

Ber. fiir (CY H7 O& Ca 
Ca 12.35 12.24 11.97 pCt. 

Das Kalksalz wird weder beim wiederholten Abdampfen der 

I s  oz im m t s a u r e s Si 1 b e r ,  Cg HI 0 2  Ag. Kreideweisser , nicht 
wassrigen Losung noch beim Trocknen bei 125 

lichtempfindlicher Niederschlag. 

umgelagert. 

Gefunden Ber. fur C g H ~ 0 2 .  Ag 
Ag 42.31 42.35 pCt. 

Der aus letzterem Salz mittelst Jodmethyl dargestellte Isozimmt- 
sauremethylather ist ein auch in der Kalte nicht erstarrendes farbloses 
Oel. Durch einen Krystall von Zimmtsauremethylather wird es nicht 
zum Erstarren gebracht. 

V e r h a l t e n  d e r  I s o z i m m t s d u r e  b e i m  E r h i t z e n .  Ein sehr 
merkwiirdiges Verhalten zeigt die Isozimmtsaure, wenn man sie zurn 
Sieden erhitzt. Das Sieden beginnt bei 265O, aber die in das ab- 
steigende Robr des Luftkiihlers gelangte Saure erstarrt darin sofort 
zur weEssen Krystallmasse, wahrend der Siedepunkt allmablich bis 
gegen 300O steigt, wobei fast Alles ubergegangen ist. Wegen des 
hohen Erstarrungspunkts kann diese Saure offenbar keine Isozimmt- 
saure mehr sein. Im Destillat lasst die Trennung und Reinigung mit 
verdiinntem Alkohol die Hauptmenge als Zimmtsaure erkennen. Bei 
einmaligem Ueberdestilliren von 1.5 g Substanz aus dem Fraktionir- 
kiigelchen wiirden 1.35 g = 90 pCt. Zimmtsaure erhalten. Durch 
langeres Sieden am aufsteigenden Riihlrohr die Umsetzung noch 
quantitativer zu gestalten, gelang nicht, da sich dabei bereits vie1 
Styrol bildet. An demselben Umstand scheiterten die Versuche, die 
Umlagerung durch Erhitzen im Rohr quantitativ zu gestalten. Bei 
140 - 150 fand eine Umlagerung iiberhaupt noch nicht statt. Bei 
240O (14 Stunden lang) oder bei 280-300O (3 Stunden lang) war 
dieselbe zwai vollstandig, aber beim Oeffuen war Druck von Kohlen- 
saure vorhanden, und die Rohren enthielten etwa 50pCt. der ange- 
wandten lsoeaure an Zimmtsaure, wahrend der Rest nls Styrol resp. 
Metastyrol isolirt werden konnte. Diese letzteren Resultate zeigen, 
dass und warum ein langeres Erhitzen ungiinstig wirkt. In der That 
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Iasst sich eine so gut wie q u a n t i t a t i v e  Urnwandlung der Isozimmt- 
saure in Zimmtsaure bewerkstelligen , wenn man Isozimmtsaure nur 
eben schnell fiir etwa eine Minute zum Aufkochen bringt. 

Die so erhaltene Zimmtsaure zeigte ihre bekannten Liislichkeits- 
verhaltnisse und Reactionen. Sie schmolz unkrystallisirt bei 133 und 
ergab bei der Analyse : 

Gofunden Ber. fur C ~ H s 0 2  
C 72.76 72.97 pCt. 
H 5.58 5.40 D 

Mit Bezug auf die weiterhin behandelte Frage beziiglich des Ver- 
haltens von Sauregemischen bemerke ich, dass die hier beobachtete 
Zimmtsaurebildung beim Erhitzen nicht von etwa beigemischter Hydro- 
zirnmtsaure herriihren kann, da  letztere unzersetzt destillirt, und eben- 
so wenig von Atropasaure, die, wie ich mich nochmals iiberzeugte, bei 
der  Destillation nicht in Zimmtslure iibergeht. 

Der  ganze weitere chemische Charakter der Isozimmtsaure liegt 
in dieser Richtung des Uebergangs derselben in Derivate der gewohn- 
lichen Zirnmtsaure. In  einzelnen Reactionen geht diese Urnwandlung 
nahezu quantitativ, wie bei der Addition von Wasserstoff, und von 
Salzsaure; in andern, wie bei der Addition von Brom und Brom- 
wasserstoff, wird nnr ein allerdings sehr betrachtlicher Theil in das 
Zimmtsaurederivat ubergefuhrt, wahrend der Rest in anderer, bisher 
nicht geniigend erforschter Richtung verandert wird. 

V e r h a l t e n  d e r  I s o z i m m t s a u r e  g e g e n  n a s c i r e n d e n  
W a s s e r s t o f f .  Die Reduction wurde in der zweckmassigen Weise 
vorgenommen, die A. v. B a e y e r l )  bei Gelegenheit der Darstellung der  
Hydroterephtalsauren angiebt. Isozimmtsaure ( 1  Th.) wird in wenig 
Soda geliist, mit 25 Theilen Wasser verdiinnt und zu der Lijsung 
25 Theile 3 procentiges Natriumamalgarn auf einmal unter Ahkiihlen 
gegeben. Dann wird wahrend einiger Stunden ein ganz schwacher 
Kohlensaurestrom durch die Flussigkeit geleitet und bis zum nachsten 
Tage sich selbst uberlassen. Weitere Kiihlung ist im vorliegenden 
Fa l l  ohne Belang, doch darf man keine vie1 geringere Menge Wasser 
anwenden, da  sich sonst iiber Nacht Natronsalze ausscheiden, die sich 
der  weiteren Reduction entziehen. Aus Unkenntniss dieser Thatsache 
war  die ersterhaltene Reductionsslure, die auch ZUT Analyse benutzt 
is t ,  noch nicht ganz frei von Isozirnmtsaure. Unter obigen Bedin- 
gungen erhalt man aber sogleich ganz reine Hydrosaure. Dieselbe wird 
nach dem Ansauern der vom Quecksilber abgegossenen Losung mit 
Aether ausgeschiittelt, und nach dem Verdunsten desselben, wobei 
sie, wenn rein, alsbald strahlig erstarrt,  aus warmern Ligroi'n um- 
krystallisirt. 

1) A m .  Chem. Pharm. 251, 291. 
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Diese Saure zeigt die Zusammensetzung der Hydrozimmtsaure: 
Gefunden Ber. fur C g  Hlo 0 2  

C 71.69 72.00 pCt. 
H 6.51 6.67 B 

und ist rnit dieser in allen ihren durch directen Vergleich auf's Sorg- 
samste gepriiften Eigenschaften identisch. Aus warmem Petrolather 
krystallisirt sie beim Verdunsten in charakteristischen, lang gestreckten 
Saulchen, die bei 48O schmolzen und um '2780 siedeten; genauere Be- 
stimmung verhinderte die geringe Menge Substanz. E r l e n m e y e r  giebt 
280° an. Von Zimmtsaure und Isozimmtsaure unterscheidet sich die 
Hydrozimmtsaure leicht dadurch, dass ihre LSsuhg in Soda Kalium- 
permanganat in der Kalte nicht sogleich reducirt und kein BittermandelB1- 
geruch auftritt, und dass dieLesung der Saure, in wenig Schwefelkohlen- 
stoff mit 1 Molekul Brom zusammengebracht, keine Ausscheidung von 
Zimmtsauredibromid giebt. Letztere Reaction kann nicht allein zum 
Nachweis vnn Zimmtsaure in Hydrozimmtsaure, sondern auch ge- 
legentlich zur Trennung beider Sauren dienen. Alle diese Reactionen 
zeigten, dass Isozimmtsaure so gut wie quantitativ in die bekannte 
Hydrozimmtsaure iibergeht. 

V e r h a l t e n  d e r  I s o z i m m t s a u r e  g e g e n  B r o m  u n d  g e g e n  Jod. 
Wir,d in Schwefelkohlenstoff geloste Isozimmtsaure in einem GlasstSpsel- 
gefass mit gleichmolecularen Mengen Brom unter Kuhlung zusammen- 
gebracht, so scheidet sich nach wenigen Minuten ein Krystallbrei aus, 
welcher nichts Anderes als Zimmtsauredibromid (Phenyl a-, B-dibrom- 
propionsaure) ist. Die Mischung wurde noch einen T a g  im Dunkeln 
sich selbst iiberlassen, wonach sie von Brom noch braun gefarbt 
erschien, aber nur  wenig Bromwasserstoff entwickelte. Die abfiltrirten, 
mit Schwefelwasserstoff gewaschenen Krystalle schmolzen bei 196 O, 
zeigten die Reactionen und ergaben die Zusammensetzuog des Zimmt- 
sauredibromids. 

Gefunden Ber. f6r CsHeBraOa 
Rr 51.47 51.94 pCt. 

D e r  Vorgang verlief indessen nie so quantitativ wie unter gleichen 
Bedingungen bei der Zimmtsaure, von der man ohne Weiteres eine 
Ausbeute von 80 - 90 pCt. der berechneten Menge an Zimmtsaure- 
dibromidkrystallen erhalt. In einer ganzen Reihe von Versuchen wurden 
von der Isozimmtsaure durchschnittlich nur 45 - 50 pCt. in  dem an- 
gegebenen Sinne umgewandelt. Die Untersuchung des Productes, 
welches daneben aus der Isozimmtsaure entsteht und durch Verdunsten 
des Schwefelkohlenstoffs erhalten wird, habe ich indess noch bis zur 
Herstellung neuen Materials verschieben miissen. 

I n  gleicher Weise wie die Isozimmtsaure bromirt sich auch ihr  
oben erwahnter Methylather zu Zimmtsauremethylatherdibromid. Die 
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Verbindung zeigte den Schrnelzpunkt 11 7 0, welchen An s c h ii t z und 
Kinnicutt ' )  fiir dieselbe angeben. 

Durch Jod in Schwefelkohlenstoff wird Isozirnmtsaure in der 
Kalte nicht verandert ; bei mehrstiindigem Erwarmen dieser LBsung 
auf dern Wasserbad geht sie in Zirnmtsaure iiber. 

V e r h a l t e n  d e r  I soz i rnmtsau re  gegen bei  0 0  g e s a t t i g t e  
B r o m - u n d C hlo r w a s s e r s toffs  au  re. 

Gegen die Bromwasserstoffsaure verhielt sich Isozimmtsaure ganz 
ahnlich wie die Zimmtsaure. Die Krystalle derselben l6sten sich erst 
fast vollstandig in der Saure auf, worauf sich ein neues, das Additions- 
Product abschied. Die Umwandlung ging binnen 24 Stunden ziemlich 
vollstandig von Statten. Die Saure aus Schwefelkohlenstoff urn- 
krystallisirt besass den Schmelzpunkt 137 0 und die iibrigen Eigen- 
schaften der @ -  Bromhydrozimrntsaure (Phenyl - 6 - brompropionsaure). 
Oberhalb ihres Schmelzpunktes zerfiel sie in Bromwasserstoff und 
Zirnmtsaure; auch gab sie in Soda gelost in der Kalte sofort eine reich- 
liche Ausscheidung von Styrol. 

Von lnteresse schien es mir, das Verhalten der Zimmtsaure gegen 
Salzsaure kennen zu lernen, weil Erlenmeyera)  angiebt, dass mit 
Salzsaure gesattigter Eisessig selbst nach 2 Jahren Zimmtsaure erst 
theilweise in ihr Additionsproduct, die Phenyl-p- chlorpropionsaure, ver- 
wandelt hatte. Mit bei O o  gesattigter Salzsaure giebt, wie ich fand, 
Zimmtsaure bereits nach 3 - 4 Tagen, aber allerdings stets nur wenige 
Procente des Additionsproductes. 

Vie1 energischer reagirt die Isozimmtsaure bei Anwendung 
von bei 00 ganz vollstandig gesattigter Salzsaure. Die angewendete 
Substanz 16st sich allmahlich ) wahrend ein Reactionsproduct 
auskrystallisirt. Die Reaction verlauft in 3-4 Tagen so glatt, dass 
bei der Analyse des nur von der Salzsaure befreiten und getrockneten 
Products ohne Weiteres der Cblorgehalt der Phenyl- (3- chlorpropion- 
saure gefunden wurde. 

Gefunden Ber. Wr CgHgC10a 
C1 18.80 19.19 pct. 

Mit dieser war die Substanz auch in ihren Eigenschaften: mikro- 
skopische Blattchen vom Schmelzpunkt 126O, Abscheidung von Styrol 
beim Losen in kalter Soda identisch. Im Exsiccator vollstandig ge- 
trocknet, dann aus warrnem Schwefelkohlenstoff umkrystallisirt) ergab 
sie bei der Analyse: 

Gefunden Ber. Wr CgHgC10a 
ct 18.98 19.19 pct. 

1) Diese Beriehte XI, 1220. 
2) Diese Berichte XIV, 1S67. 
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V e r h a l t e n  d e r  I s o z i m m t s a u r e  g e g e n  K a l i u m p e r m a n g a n n t .  

Zimmtsaure lasst sich zwar rnit Kaliumpermanganat nicht ohne 
Weiteres analytisch genau titriren, doch schien mir ein Vergleich der 
relativen Reductionsvermbgen der  Zimmtsaure und der Isozimmtsaure 
nicht unwichtig. Der  Versuch wurde so angestellt, dass gewogene 
Mengen jeder Saure in verdiinnter Soda ge16st in der Kalte titrirt 
wurden, und gegen das Ende der Reaction hin vom Braunstein filtrirt 
und im Filtrat bis zur  starken l/z Stunde bleibenden Rothfarbung 
weiter titrirt wurde. Von beiden Substanzen wurden dieselben Mengen 
Kaliumpermanganat verbraucht, die beide der Gleichufig entsprachen: 

3 CsHg02 + 12 KMnOp = 3 C ~ H S O ~ K  + 4 C03Ka + COaKH 
+ CO2 + 4 H20 + 12 Mn02. 

Unter obigen Bedingungeu verschwindet der zuerst sehr heftige 
Bittermandeliilgeruch allmahlich durch weitergehende Oxydation zu 
BenzoEsaure fast vollstandig. 

H e r s t e l l u n g  v o n  S a u r e m i s c h u n g e n  z u m  V e r g l e i c h  rnit 
Is  o z  i m m ts  a u r e .  

Die nachstehenden Versuche sind zum Theil etwas friiheren 
Datums als die vorhergebenden, und waren vielleicht nicht in dieser 
Ausdehnung nothig gewesen oder angestellt worden , hatte ich schon 
damals den fast quantitativen Verlauf einzelner der vorstehenden 
Reactionen gekannt, wie e r  sich schliesslich nach Ueberwindung 
mancher Schwierigkeiten herausstellte. An eine eigentliche Mischung 
konnte ich allerdings wegen der gleichartigen Ausbildung der Isozimmt- 
saurekrystalle schon fruher nicht recht glauben, wohl aber konnte 
es sich hier urn zu Doppelverbindungen zusammenkrystallisirte Sauren 
handeln. 

Die Art der hier in Betracht kommenden ist aber doch sehr 
wesentlich durch die experimentellen Befunde beschrankt , sowobl 
durch die scharfen Analysenzahlen, welche fiir die Saure und ihre 
Salze gefunden sind, als auch durch den Nachweis grosser aus der 
Substanz sich bildender Mengen Zimmtsaure und Zimmtsaurederivate 
U. a. m. Hiernach waren nur noch Doppelverbindungen von Zimmt- 
saure rnit Atropasaure, nicht allzuviel Hydrozimmt- oder Hydroatropa- 
saare vielleicht zur grosseren Annaherung a n  die Analysenzahlen mit 
kleinen Beimischungen von Phenylessigsaure oder BenzoEsaure anzu- 
nehmen. Ganz erschopfen lassen sich naturlich die Moglichkeiten nicht. 
Derartige Gemische wurden dann so dargestellt, dass sie ca. 40-50 pCt. 
Zimmtsaure enthielten und der procentischen Summe der Elemente 
nach rnit den Analysen der Isozimmtsaure mijglichst iibereinstimmten. 
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dann eingehender 
besseren Mischung 
des Krystallisirens 

J e  5 - 10 g derartiger Misehungen wurden 
Zunachst nach dem , der Untersuchung unterzogen. 

wegen, vorgenommenen Losen in Aether bezuglich 
beim VerdunsteIi des Aethers oder ihrer Petrolatherlosungen. Dann 
wurde zur Trennung der Mischungen dasselbe Verfahren eingeschlagen, 
wdches zur Reinigung der Isozimmtsaure gedient hatte. Man musste 
erwarten, dabei eine vollkommene Zerlegung der Mischungen, nament- 
lich Entfernung der Zimmtsiiure zu erzielen, wenn nicht eben die ein- 
zelnen Sauren in diesen Mischungen ihre und ihrer Kalksalze 
Liislichkeiten vollstandig veranderten. 

Angewandt wurden: 1) Mischungen von Zimnitsiiure und Hydrn- 
zimmtsaure, 2) von Zimmtsaure, Hydrozinimtsaure, Phenylessigsaure 
urid Benzoesaure, 3) von Zimmtsaure und Atropasaure, und endlich 
von Zimmtsaure, Atropasaure, deren beiden Hydrosauren , und etwas 
Phenylessigsaure und Renzoesaure. 

Die Schwerloslichkeit der Zimmtsaure und Atropasaure machte 
es gleich nothig, in heissem und in vie1 mehr Petrolather zu losen; nur 
das im erkalteten Petrolather noch geloste war nunmehr noch weiter 
zu untersuchen. Hierauf folgte die Behandlung der gemischten Sauren 
mit Marmorpulver und Wasser (Verhaltniss wie oben) in der Kalte. 
Die Zimmtsaure blieb, wie besonders und durch Wagungen festge- 
stellt wurde, nun schon fast vollstandig beim Marmor zuruck. Sie 
lasst sich auf diesem Wege von Atropasaure, Hydrozimmt- und Hy- 
droatropasaure leicht trennen und ist nach einmaligem Umkrystalli- 
siren aus Alkohol rein. Die beim Eindampfen der Kalksalze er- 
haltenen Ausseheidungen beseitigten die letzten Reste Zirnmtsaure. 
Nachdem die wassrige Losung der Kalksalze auf ein geniigend 
kleines Volum gebracht war ,  wiirden die Sauren ausgefallt, aus- 
geathert durch Verdunsten des Aethers zuruckgewonnen und dann 
mit kaltem Petrolather aufgenomrnen. Bei Gegenwart von Atropa- 
saure blieb diese hierbei unloslich zuriick. Der  Petrolather wurde 
alsdann verdunstet; bei Anwesenheit von Hydratropasaure war die- 
selbe neben den ausgeschiedenen Krystallen als Oel sichtbar und 
wurde in Porzellan abgesaugt, aus dem sie wieder ausgezogen dig 
blieb. Die beim Verdunsten der letzterwahnten Petrolatherlosungen 
erhaltenen Krystalle waren meist verworren, als Gemische erkennbar; 
meist zeigten sie einen hoheren Schmelzpunkt, bisweilen einen der 
Tsozimmtsaure naheliegenden. Die wesentlichsten Eigenschaften der Iso- 
zimmtsaure, die BZimmtsaurereactionena zeigten sie aber nicht mehr, 
z. B. gaben sie bei der Oxydation mit Kaliumpermanganat in der Kalte, 
sovveit diese iiberhaupt Platz greift, keinen Bitterrnandeliilgeruch mehr, 
und in  Schwefelkohlenstoff gelost mit der abgewogenen Brommenge 
keine Ausscheidung von Zimmtsauredibromid. F u r  die zweite der 
obigen Mischungen, die fast ganz nach der procentischen Zusamrnen- 
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setzung der Isozimmtsaure hergestellt war ,  wurde die durch das 
Reinigungsverfahren hindurchgegangene Endmischung analysirt: 

Gefunden 
c 70.04 pCt. 
H 6.17 

Die gefundenen Zahlen zeigen, dass, wie vorauszusehen, das  
Gemisch, von urspriinglich fast gleicher Zusammensetzung mit Iso- 
zimmtsaure , durch die Reinigungs- und Abscheidungsprocesse seine 
procentische Zusammensetzung doch recht betrachtlich andert; von den 
fur  Isozimmtsaure stets erhaltenen Zahlen weichen sie sehr stark ab. 

Aus alledem geht hervor , dass w enigstens aus diesen Mischungen 
eine der Isozimmtsaure ahnliche Doppelverbindung nicht erhalten wird. 

I s o z i m m t s a u r e  a u s  S t o r a x .  

Nach diesen Befunden musste man vermuthen, der Isozimmtsaure 
als Begleiterin der  Zimmtsaure auch noch in anderen natiirlichen Vor- 
kommnissen der Zimmtsaure als in den Alkaloi'den der Cocablatter zu 
begegnen. Durch die Giite des Hrn. Dr. B a n n o w  erhielt ich aus der 
Fabrik von C. A. F. K a h l b a u m  gegen 2 kg allerdings leider nicht 
mehr ganz roher Zimmtsaure aus Storax. U m  etwa darin enthaltene 
Isozimmtsaure zu isoliren , wurde die Rohsaure mit kaltem Schwefel- 
kohlenstoff extrahirt. Die nicht sehr grossen Mengen, ca. 80- 100 g, 
in  Losung gegangener, gelber, schmieriger Substanz, die nach dem 
Verjagen des Schwefelkohlenstoffs zuriickblieb , wurden in der Weise 
der Reinigung der Isozimmtsaure aufgearbeitet. Zuletzt wurden gegen 
2 g Saure erhalten, die in ihren Eigenschaften, ihrer Zusammensetzung 
und Krystallform sich mit der Isozimmtsaure als identisch erwies. 

Gefunden Ber. fur CyHsOa 
C 72.64 72.97 pCt. 
H 5.77 5.40 2 

Sehr wahrscheinlich wird Isozimmtsaure auch no& in anderen 
natiirlicben Vorkommen die Zimmtsaure begleiten. O b  sich Isozimmt- 
saure auch bei der synthetischen Darstellung der Zimmtsaure in kleiner 
Menge nebenbei bildet, hoffe ich demnachst festzustellen. - Eine 
Ueberfiihrung von Zimmtsaure in Isozimmtsaure durch Erhitzen der 
ersteren auf 140O ist mir nicht gelungen. 

Zum Schluss niochte ich noch auf die Analogie der Eigenschaften 
und der Uebergange in das Isomere aufmerksam machen, welche 
zwischen der Isozimmtsaure nnd der Isocrotonsaure bestehen. Wah- 
rend aber das Verhaltniss der Iso- zur Crotonsaure sich ausser durch 
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die neueste sterische Erklarungsweise noch bis zu einem gewissen 
Grade durch Constitutionsisomerie: 

CH3 - C H  = C H  - C 0 2  H 
CH2 = C H -  CH2- CO2H 

zu 

deuten lasst und noch vielfach gedeutet wird, fallt die Mijglichkeit der 
letzteren Deutung fiir das Verhaltniss der Isozimmt- zur Zimmtsaure 
fort. Dieser Zuwacbs des Vergleichs in der  aromatischen Reihe ist 
daher, ausserdem auch praktisch wegen der grosseren Krystallisations- 
fahigkeit der Substanzen, besonders erfreulich uiid wichtig. Das Ver- 
haltniss der Zimmtsaure zur Isosaure wiirde nach W i  s l i c e n u s  durch 
die beiden folgenden Formeln wiedergegeben : 

und I1 
CsH5 - C - €1 

COzH - C - H 

CeH5 - C - H 

H - C - CO-jH. 
I1 

Die Isozimmtsaure verhiilt sich nun gensu so, wie man es  nach 
den von W i s l i c e n u  s angewendeten stereochemischen Grundsatzen 
von einer labileren Form der Zimmtsaure erwarten sollte. Beim 
Sieden geht sie in Zimmtsaure iiber. Sie addirt, und zwar z. B. Salz- 
saure, mit grSsserer Leichtigkeit als Zimmtsaure. Nirgends zeigt sie 
selbststandige Deri vate , vielmehr stets diejenigen der Zimmtsaure 
(nicht der Atropasaure, deren Schmelzpunkte durchweg ganz andere 
sind). Vor der Isocrotonsaure zeichnet sie sich dadurch BUS, dass 
sie, wie j a  auch Zimmtsaure, Wasserstoff direct addirt und dadurch 
die fundamental wichtige Frage nacb der Identitat der Hydroproducte 
beider Zimmtsauren zu beantworten gestattet. 

Ob die Isozimmtsaure in den Cocaalkaloi'den in genetischer Re- 
ziehuDg zu den mit ihr zugleich vorkommenden Truxillsauren steht, 
ist eine der mannichfachen Fragen, welche sich bei dieser Substanz 
aufdrangen. 

Bei dem experimentellen Theil dieser Untersuchungen bin ich 
auf's Eifrigste von meinen Assistenteu, den HHrn. P. T u s t  und 
F. G o l d m a n n  unterstutzt worden, denen ich dafur meinen besten 
Dank sage. 

Organisches Laboratorium der technischen Hochschule zu B e r  l in .  




