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Hexyl -p-tolylketon, CHJ . CsH4. CO . (CH& CHs. Es bildet wachs- 
ahnliche Blattchen, Schmp. 42-43O, leicht 16slich in den gebrauchlichen 
Mitteln. Von verdiinnter Salpetersaure wird es zu Terephtalsaure und 
p-Toluylsaure oxydirt. Das olige Oxim wird von concentrirter 
Schwefelsffure leicht in  das isomere bei 78-79O schmelzende P a r a -  
h e p t o  to lu id id ,  CH3 . c6 Hd . NH . C O  (CHa)s CHs,  iibergefiihrt. 
Phosphorsaureanhydrid verwandelt das Paruheptotoluol in den bei 
260-262O siedenden Koblenwasserstoff, Clr His. - In  analoger Weise, 
wie das p-Heptotoluol, wird aus Laurinsaurechlorid, Benzol und Alu- 
miniumchlorid das L a u r o b e n z o l ,  c6 Hg . CO . (CHa)lo. CH3, Schmp. 

Methyliaobutylessigsaure, von M. W. B u r r o w s  und W. H. 
B e n t l e y  (Journ. chem. SOC. 1895, 1, 509-513). Der bei 230-235O 
siedeode Methy l  i s  o bu t y  l m  a l o  n sa u r ee s t e r  wurde hergestellt, in- 
dern Natriummalonsaureester mit Isobutylbromid und die Natrium- 
verbindung des resultirenden Products mit Methyljodid behandelt 
wurde, und ferner, indem Natriummethylrnalonsaureester mit Isobutyl- 
bromid behandelt wurde. Die durch Verseifung des Esters hergestellte 
M e t h y l i s o b u t y l m a l o n s a u r e ,  Schmp. 1220, zerfallt bei etwa 200° 
in Koblensaure und M e t h y l i s o b u t y l e s s i g s a u r e ,  CH(CH3)a. CHa . 
CH(CHa)COOH, Sdp. 204-2050 unter 755 mm Druck. Der Aetbyl- 
ester siedet bei 1650, das Chlorid bei 153O, das Amid schmilzt 
bei goo, das Anilid bei 1 loo, das p-Toluidid bei 860. Sehotten. 

47O hergestellt. Schotten. 

Physiologische Chemie. 

Ueber die Verbreitung des  Rohrzuokers in d e n  Pflansen, 
uber seine physiologisohe Rolle und uber losliohe Kohlen- 
hydrate, die ihn begleiten, von E. S c h u l z e  und S .  F r a n k f u r t  
(Zdkrchr. f. physiol. Chem. 20, 51 1 - 555). Der Rohrzucker wurde in 
Substanz dargestellt nach einem bereits friiher von E. S c h u l z e  an- 
gegebenen Verfabren , das im Wesentlichen besteht in der Extraction 
des Rohrzuckers durch 90 resp. 95 procentigen Alkohol, Fallung 
durch Strontianhydrat und Ausfallen des Strontiums durch Einleiten 
von Kohlensaure. Der Robrzucker wurde identificirt durch sein Ver- 
halten gegen Fehling’scbe Liisung vor und nacb dem Erwarmen mit 
verd. ACI, durch die Rothfiirbung beim Erhitzen mit Resorcin und 
Salzsaure, durch die specifische Drebung der erhaltenen Krystalle 
und ihr Verhalten gegen Invertin. Zur  Untersuchung kamen eine 
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grosse Reihe von Samen, Samenhiilsen, etiolirten Keimpflanzen, griinen 
Pflanzen, Blattern und oberirdischen Stengeln, von Wurzeln, Rhicomen, 
Knollen und Zwiebeln, Bliithen, Bliithenstielen und Friichten. Neben 
Rohrzucker fanden sich fast stets noch andere Substanzen, die nach 
dem Kochen mit verdiinnten Siiuren F e h l i n g ’ s c h e  Losung reducirten. 
Zwei von diesen Substanzen untersuchten Verff. genau. Die eine 
wurde aus dem ruheoden Keim des Weizenkorns erhalten und erwies 
sich als Raffioose, die andere aus griinen Roggeopflanzen; Verff. be- 
zeichnen sie als Secalose ($ - Lavulin). Die Elementaranalyse der  
Secalose ergab. Resuitate, die a m  besten stimmten auf die Formel 
CisHaa016. Aus 1 k g  Roggen konnten 20-30 g Secalose gewonnen 
werden. Verff. halten es fir sehr wahrscheinlich, dass der  Rohr- 
zucker aus Starkemehl entsteht, andererseits sol1 aber auch in  man- 
chen Fallen der Rohrzucker wieder in Starke zurkkverwandelt 
werden. Sie  betrachten den Rohrzucker als Reservestoff, der wich- 
tiger ist als Starko uod andere Polysaccharide, da  er leichter von 
der  Pflanze verbraucbt werden kann. Auch die Redeutung der be- 
gleitenden Kohlenhydrate liegt darin, dass sie ale Reservestoffe dienen 

Ueber Schwefelbecltimmung im Ham, von P. M o h r (Zeiischr. 
f. physiol. Chem. 20, 556-561). Statt der Methode von L i e b i g  und 
C a r i u s  empfiehlt Verff. folgendes Verfahren: 10 ccm Harn werden in  
einer Porzellanschale auf dem Wasserbade eingedampft, mit 10 bis 
15 ccm reiner rauchender N N 0 3  versetzt und einige Stunden in der  
Kiilte stehen gelassen. Urn ein Verspritzen bei der Einwirkung der  
H NO3 zu vermeiden, wird ein Glastrichter iibergestiilpt. Nachher 
wird erhitzt, zunachst mit, spater ohne Trichter. Zur Abscheidung 
der  Kieselsaure wird der Riickstand rnit cooc. H C l  eingedampft und 
filtrirt. I m  Filtrat wird die Schwefelsaure in iiblicher Weise be- 
stimmt. Die Bestimmungen des Verf. im Harn von Hammeln und 
Menschen ergaben oach dieser Methode fast durchweg niedrigere 
Resultate als nach L i e b i g  und C a r i u s .  Verf. halt die Resultate 
nach seiner Methode fiir richtiger, d a  das Plus nach den anderen 
Verfahren auf fremde Beimeogungen zuriickzufiihren sei. 

Ueber Benzylcyste’in, con F. S u t e r  (Zeitechr. f. phydol .  Chem. 
20,  562 -263). Verf. empfiehlt statt der umstandlichen Methode 
B r e n z i n g e r ’ s  zur Darstellung des Benzylcysteyos folgendes Ver- 
fahren: Salzsaures Cystei’n wird in wenig Wasser gelost und rnit 
etwas mebr ale der aquivalenten Menge Benzylchlorid und Natronlauge 
im Ueberschuss geschiittelt. Bei starkem Schiitteln ist die Reaction 
bereits nach 1/2- 1 Stunde vollendet. Das nicht angegriffene Benzyl- 
chlorid wird durch Ausschiitteln rnit Aether eotfernt. Sauert man 
mit EssigsLure schwach a n  und liisst stehen, so scheiden sich stets 
reichlich Krystalle von Benzylcystein aus. 

konnen. Sandmeyer. 

Saudrneyer. 

Sandrneyer. 
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Ueber die Bindung des Sohwefels im Eiweiss, von F. S u t e r  
(Zeitschr. f. physiol. Chem. 20, 564-582). Nach R a u m a n n  und 
G o l d m a n n  wird der Schwefel im Cystin nur sehr langsam und un- 
vollkommen durch alkalische Bleioxydlosung abgespalten. I( r i i g e r  
beobachtete ein ahnlichesVcrhalten des Schwefels in den Eiweisskorpern. 
Verf. priifte zunachst das  Verhalten des Schwefels im Sulfo- und hllyl- 
sulfoharnstoff gegen alkalische Bleioxydlosung ; der Schwefel wurde 
in wenigen Stunden quantitatir abgespalten. Versuche rnit Cystin, 
Cystei'n, Cystin und Pepton bestatigten die Angaben ron  B a u m a n  n 
und G o l d m a n n .  Versuche, die in gleicher Weise n?it Pepton, 
Federn und Haaren aogestellt wurden , ergaben in Uebereinstimmung 
mit K r i i g e r ,  dass auch im Eiweiss ein kleiner Theil des Schwefela sich 
so gegen alkalische Bleioxydliisung rerhalt, wie irn Cystin. Hiernach 
ist im Eiweiss ein Cystinrest oder genauer eine Schwefelbindung wie 
irn Cystin vorhanden. Unter den Spaltungsproducten der Harn- 
substanz (Tyrosinmutterlauge) fand Verf. weder Cystin noch Cystei'n, 
dagegen Thiomilchsaure. Die Saure wurde identificirt durch die Blau- 
farbung mit Eisenchlorid , durch die Violetfarbung rnit Kupfersulfat. 
Durch Schiitteln mit Benzylchlorid wurde eine Substanz erhalten, die 
nach der Elementaranalyse die Werthe f i r  Benzylthiomilchsaure ergab. 
Brenztraubensaure giebt mit Hz S leicht Thiomilchsaure. Da Brenz- 
traubensaure vom Verf. nicbt in der Tyrosinlauge nachgewiesen wer- 
den konnte, so ist dadurch bewieseii, dass die gefundene Thiomilch- 
$sure kein Kunstproduct sein kann. 

Ueber die schwefelhaltigen Derivate der Eiweisskorper 
und deren Beziehungen zu einander ,  von E. B a u m a n n  (Zeitschr. 
f. physiol. Chem. 20,  583-585). Verf. macht zuniichst auf die nahe 
Beziehung von Cystein und Thiomilchsaure aufmerksam. Die Bildung 
von Thiomilchsaure aus Cystei'n ist analog der Entstehung von Hydro- 
paracumarsaure aus Tyrosin. Er hebt ferner die nahe Beziehung des 
von J o h n  J. A b e l  (Zeitschr. f. physio2. Chem. 20, 253) irn Hunde- 
harn gefundenen Aethylsulfids zur Thiomilchsaure hervor. Das erste 
schwefelhaltige Derivat des Eiweissmolekiils ist nach Verf. vielleicht 
geschwefelte Asparaginsaure, die sehr wohl die Stammsubstanz von 
Cystin, Cystei'n, Mercaptursauren, Thiomilchsaure und Aetbylsulfid 

Ueber p - Jodphenylmercaptursaure, von E. B a u m a n  n und 
P. S c h m i t z  (Zeitschr. f. physiol. Chem. 20, 586-594). Eiu Hund 
erhielt innerhalb 6 Wochen 100 g Jodbenzol. Wie nach Fiitterung 
rnit Chlor- und Brombenzol drehte der Harn stark links uud redu- 
cirte alkalische Kupferlosung. Aus dem Harn wurde durch Zusatz 
von l/10 Vol. conc. H C1 Jodpheoylmercaptursaure dargestellt. D i e  
Ausbeute au reiner Saure betrug 20-21 pCt. Die alkoholische Lo- 
sung der Saure dreht links, ihre Salze drehen rechts. Verff. stellten 

Sandmeyer. 

sein konnte. Sandrneyer. 
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dar das Baryum- und Silbersalz und den Aethylester. Durch Er- 
hitzen rnit miissig concentrirter Has01 wurde die Siiure analog den 
Brom- nnd Chlorverbindongen in Jodphenylcystein und Essigeiiure 
gespalten. Das Jodphenylcystein wird durch Acetyliren in Jod- 
phenylmercaptursiiure zuriickverwandelt, mit cyausaurem Kali bildet 
es UramidosBnre. Beim Kochen der Jodphenylmercaptursiiure rnit 
iiberschiseiger KOH entstehen Brenztranbensaure, Jodphenylmercaptan, 
Ammoniak und Essigsiiure. Das auf diese Weise erhaltene Jodphenyl- 
mercaptan erwies sich vollkommen identisch mit einem synthetiscb 
aus Sulfanilsaure dargestellten p-Jodphenylmercaptan. Verff. schliessen 
daraua, dass die Jodphenylmercaptursiiure ebenfalls das Jod nur io 
der Parastellung zum Scbwefel enthalt und geben ihr die Formel 

CH3>ctNH (CO CH3) 
COOH S(CsH4J) ' 

Ssadmeyer. 

Weitere Beitrage EUT Frage iiber die Wirkung einee Futters 
mit sawen Eigenschaften auf den Organismus, insbesondere auf 
dae Skelett, von H. W e i s k e  (Zeitschr. f. physiol. Chem. 20, 595 bis 
605). Durch ausschliesslichen Genuss saurer Nahrung, wie Cerealien- 
korner, namentlich Hafer, geht der Pfltlnzenfresser nach einiger Zeit 
zu Grunde. Das Skelett wird qualitatir und quantitativ verandert. 
Die Erscheinungen bleiben aus, wenn gleichzeitig Ca COa oder Mg COs 
gegeben wird. Verf. priift weiter, ob durch Zusatz von CeS04 und 
Ca3(PO& dasselbe zu erreichen ist. Zu den Versucheu dienten 
5 Kaninchen desselben Wurfs im Alter von 142 Tagen. Zwei Thiere 
wurden eofort gettitet und das Skelett untersucht, zwei erhielten 
Hafer und CaS04, eins Hafer iind Ca3(PO&. Die drei Versuchs- 
thiere wurden nach 47 Tagen getotet. Das Korpergewicht hatte bei 
den Thieren rnit CaSOI - Beigabe abgeuommen, bei dem Thier rnit 
Cas(PO4)s-Beigabe war es etwa ebenso gross, wie im Begiun des 
Versuchs. Das Skelett zeigte trotz Zugabe von Kalksalzen eine Ab- 
nahme des Oewichts, namentlich nach Zugabe von CaS04. Es ist 
demnach weder durch Ca3 ( P 0 1 ) ~  noch durch CaSOI moglich, den 
SchHdlichkeiten des Hafers entgegeuzuwirken. Bandmeyer. 


