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Dime Bildung von Di- und Tribenzamid kiinnte man nach Ana- 
logie der H o f m  a11 n'sctien Darstellung secnridarer und tertiiirer Arnine 
riinichst dadorch zu erkliiren geneigt sein, dass Benzoylchlorid auf 
nascirendes Benzarnid unter Salzsilureabspaltung weiter substituirend 
einwirkt. In  Anbetracht der schlechten Ausbeutc an secundlrem und 
tertiiirem Amid diirfte aber die Annahrue der in den folgenden 
Uleichongen ausgedrkkten , secundar veilaufenden Reactionen zu- 
treffendrr sein: 
I. CekJ5CONHz + CsH5COCl = CsHgCN + CsHgCOOH + HCI. 

11. CaH5CRT + CsHgCOOH =z (CsH5CO)zNH. 
111. (CgH5CO)2NH + CsHsCOON = (CsHgCO)20 + CsH5CONH9. 
IV. (CBHoCO)%O + Cr,HsCN = (CsHgCO).jN. 

Schlieaslicb bemerke ich , dass sowohl kaufliches Beuzoylchlorid 
als ein aus reiner BeiizoBsaurr und  Phosphortri- uud -peiitachlorid 
ron  mir selbst dargestelltes Priiparat rnit Ammoninmcarbonat in 
gleicheni Sinne reagirten. 

B e r l i n .  Chemischt.8 Laboratorium ron Dr. 15, K u h n .  

464. Loth. Meyer  jun.: Ueber die Zerlegung der Phenyl- 
dibrompropionsiiure in ihre optisch-activen Modiflcationen. 

(Einpegangen am 1-2. Oktober.) 

In seiner interemantea Ahhandlung: BZor Kenntniss der Phenyl- 
brenztrnulwnslnre etc.cc l) theilt E. E r l e n m e y e r  j u n .  gelegerrtlich 
der ron ihrn ausgefutirtca Spaltiing der Phenylbrorurnilchsaure in 
ihre  optiscti-activeti Rrstandttheilr  hrilLiufig (1. c. S. 160) mit, dass 
ihm die glriche Sp:iltutig auch ( I P S  Zirnmtsauredibromids gdungen 
sei. Kiheres uher die A r t  wie er die letztere Spaltung bewirkt, 
hat E i  l e i rmeycr  bisher iticht angrgeben, beziiglich des Drehungs- 
\errniigeris der actiren Ziritnrtsauredibr~rniidr giebt cr aher noch an, 
dass es etwa N O  stark wit) das der Weinslure hei. 

In einw auf Veranlassurrg des Herrn Prcif.  L i e h e r m a n n  im 
vergaugenrn Qomrneraernestrr begnnnenen Un tersuchung uber die Salze 
drs Zinir i i ts~uredibr~rnid~ init Alkaloi'den, bin ich zu demselben Re- 
sultat wir E r l e n m e y e r  gelamgt, und swar  unter Anwendung des 
Strychninsalzes 

1) Ann. d. Chem., 27i, 137. 
2) Nit Versuchen zur Zcrlegung des Fumarsiuredibromids in seine op- 

tische Active bin ich beschaftigt. L i e b e r m a n n .  
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Die Darstrllnng des Salzes geschieht aus den Komponenten in 
alkobolischer Losung; nacb einiger Zeit un d bei freiwilligem Vm- 
dunsten eines Theils des Alkohols iiber Schw efrlrkuie scheidet sich 
dann zuerst das in Alkohol schwerliislicbe Salz des linkedrehrndtw 
Zimmtsiiurebromide aus, wahrend d:tn Salz der rechtsdrehenden Saure 
in Alkohol leicht liislich ist und in der Mntterlauge bleibt. 

Um bei der grossen Schwerliislichkrit des S tqchnins  in Alkohol 
(100 Theile Alkohol liisen nur 0,94 Theile  Rase) zii p o s s e  Flijssig- 
keitsmengen zu vermeiden, verfiihrt man besser so, dass man sehr 
fein vertheiltes, am besteu frisch gefiilltes, Strychnin 1) (1 M d j  niit 
seinem zwanzigfachen Gewicht 92 prorentigen Alkohols anreibt, urid 
dann 1 Molekiil in  Alkohol grliistes ZimmtPauiedibromid hinsufugt. 
Hierhei getit Alles in Lhsung, aus der nxcb kurzer Zojt die Salzaus- 
scheidung beginn t. In diesern Falle siud die ausgescbiedrnen Ki ystalle 
zwar wassei klar und gut auegebildet, aher sehr klein; bei Anwendung 
von mehr Alkohol erhalt rnan abr r  schiin gl8rizetide, messbare Kry- 
htalle. 

Das in der Mutterlauge befiudliche Salz der rechtsdrehendrn 
Siiure krystallisirt weniger gut, ja bleibt heim freiwilligen Verdunsten 
der LGsung suweilen syrupf6i mig. 

- 

S t r y  c h ni n sa lz  d e  r L i n k  s - P 11 r ri y 1 cl i b I o ni p r opi  on s C  u r e ,  
Ha2  Na 0 2 ,  CS H6 Bra Oa. 

Das aus Alkohol angeschosseue Salz ist wie BUS den unten ari- 
gegebenen Analysenzablen folgt, wasserfrri. Rei erhiihter Teniperatur 
l iss t  es sich nicht trocknen, d a  die Krystslle alsbuld triibe, j a  bei 
80° allmahlich ganz poriis werden, indem ein Dampf entweicht, dessen 
Geruch ihn als Brornstyrol kennzeichnet. Die Verbindung wiirde daher 
iiur * /a  Stunde im Exsiccator getrocknet. 

Ber. fur c-11 €129 N? 02, Cs,HsBr* 0; Gefunden 
Rr 24.07 24.89 24.92 p c t .  
N 4.65 - 4.36 a 

Das Salz 1st i n  Wasser fast unliislich. Man zerlegt es zweck- 
mawig durcti Anrrihen rnit stark verdiinnter Salzsaure bis die nnloslich 
zuriickbleihendp Saare jede Spur Strychniriruaction (mit Kaliu~nbichroniat 
und Sch~vefelsCure) verloren bat. Die Reimtieit der Siiure lasst 

1) Auffallend ist, dass die Losung yon Strychnin i n  SalzsiLurc beim Zu- 
sate von iiherschiissigem Ammonialc oft zucrst lItngere Zeit klar bleibt und 
erst beim Anregen der Krystallisation durch Reiben mit dem Glasrtab die 
Rase ausfiillt. Die Verzogerung der Abscheidung dauert um so Iiinger. je 
mehr uberschussige Salzsaure vorher vorhanden war. 

Diese Reaction ist hier noch empfindlicher als die elementare Stiek- 
stoffprobe. 
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sicb aach an ihrer vollkomenen Aetberliislichkeit erkennen. Man 
krystallisirt sie dann vorsichtig aus Alkohal urn. 

L i n k  s - P h e n  y 1 d i b r o rn p r o p  i o n  sa  II r e. 

Rr 51.44 51.84 5 I .95 pCc. 
Die Saure zeigt ganz die Eigenschaften d r r  gleichnnmigen in- 

activen Siiure, rnit Ausnahme des bpi  i h r  auftreteriden Drehungsver- 
nibgens. 

1.096 g Substanz in abs. Aether zii 12 ccm gelost drehten irn 
2 drn-Robr = - 2.4, woraus sich (LU = - 13.1 ergiebt. 

Gefunden Ber. fiir C:)Hs Brs 0 2  

R e c  h t s - P h e  n y 1 d i b r o in p ro  pi o n  sa u r e. 
A u s  dem Mutterlaiigensalz wie oben dargestellt, zeigte es einen um 

etwa 20° niedrigeren Zersetzungs- (Schmelz-) Punkt als die inactive 
Saure. Dies scheint indessen an einer geringen Verunreiniguug zu 
liegen, die iibrigens die Analysenzahlen nicht mesentlich beeinflusste. 

Gefunden Ber. fur CrHsOaBr2 
Br 51.70 51.94 5 1.95 p c t .  

1.19!)7 g Sub*tanz i n  a h .  Aether zii 12 ccm geliist, drehten in 
2 dm-Rnhr + 2.8, woraus sich UD = + 14 0 ergiebt. 

Das Drehuii~sverniiigeri beider Saurrrl ist a190 gleich und ent- 
gegengesetzt. 13s ~ti tnni t  auch mit der ungefiihren Angebe von 
E r l e n m e y e r  0)etwa so stark wie Weinsaurecc) gut ulerein. Doch 
m6chte ich diese Rotationsarigaben iiocb nicht ganz bestirnrnt als richtig 
bezeichnen, ziimal einigemal auch niedere Zahlen erhalten wurden, 
welche ich aber einer in diesen Fallen nicht vollstandig s ta t tphabten 
Trennung der beiden optisch entgegerigesetzten Modifikationrn zu- 
schreiben xu diirfen glaube. 

Organisches Laboratorium der Technischen Hochschule zu Berlin. 

465. G. M e r l i n g :  U e b e r  die Einwirkung von Wesserstoff- 
superoxyd auf Piperidinbasen. 

(Eingegangen am 12. October.) 
\'or etwa Jahresfrist babe ich Versuche iiber das Verhalten ron 

Piperidinbasen gegen Wasuerstoffsuperoxyd begonnen, die aber, da  
ich inzwischen andere, zeitraubende Experimentaluntersnchun~~n in 
Angriff genomrnen, nur langsam gefiirdert wurden. 

R. W o l f f e n s t e i n ' s  Abbandlung iiber die ~Oxydat ion  des Pipe- 
ridins mit Waaserstofsuperoxyde im letzten Heft dieser Berichte 




