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Notiz uber D-Glucochloralose 
Von ZAKI EL-HEWEH~ 

Inhaltsubersicht 
Uber die Herstellung von a- und @-D-Glucochloralose wird berichtet. Mit Aceton bildet 

x -D-Glucochloralose die noch nicht beschriebene Mono-isopropyliden-Verbindung. Benzoy- 
lierung der &-Form fiihrt zur Bildung vom Tribenzoyl-Derivat ; dagegen ergibt die @-Form 
lediglich da,s entsprechende Monobenzoyl-Derivat. 

Uni den durch verwilderte Haustauben und Sperlinge verursachten Vo- 
gelfraB einzudammen, begann man zu chemischen Bekampfungsmitteln ZIX 

greifen. 

Neuerdings wurde D-Glucochloralose mit Erfolg zur  Taubenbekamp- 
fung 1) herangezogen. D-Glucochloralose wirkt als Betaubungsmittel und 
ist fur Menschen toxikologisch unbedenklich. 

D-Glucochloralose wurde ferner zur Bekampfung der Schnecken emp- 
f ohlen ”. 

Da die Literaturangaben iiber die Chemie von D-Glucochloralose recht 
luckenhaft sind, wurde D-Glucochloralose einer eingehenden Untersuchung 
nnterzogen. 

Bekanntlich entsteht D-Glucochloralose durch die Einwirkung von was- 
serfreiem Chloral auf D-Glucose in der Warme 3). Die Kondensation wird 
durch kleine Mengen konz. Salzsaure4) oder konz. Schwefelsiiure 6 ,  gefor- 
dert. 

In eigenen Versuchen wurden ZnC1, bzw. 48% HBr als Kondensations- 
mittel verwendet, ohne da13 dadurch eine Verbesserung der Ausbeute an 

1) E.-M. REINKE, Anz. Schld. Kunde 32, 76 (1959). 
2, Schering A.-G., D. A. S. 1113330 (1961). 
3) A. HEFFTER, Ber. dtsch. chem. Ges. 22, 1060 (1889); HANRIOT u. RICHET, 

4) HANRIOT, A. ch. (8) 18, 467 (1909). 
j) MEUNIER, C. r. 123,143 (1896); A. BOROVAESRI u. a., Zbl. 1956, 7884. 

c‘. r. 116, 63 (1892); ebenda 117, 734 (1893); ebenda 122,1127 (1896). 
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D-GJucochloralose erreicht werden konnte : 
H-C-O H-C- 0 .H 
H-(!-OH + CCLCHO -Hz 0, 

HO-LH 
H--C 

I 
H-C-OH 

H-C-OH I H - L O H  
I I 
CH,OH CH,OH 

D-Glucose D-Glucochloralose 

Versuche, D-Glucochloralose durch die Anlagerung von Chloral an PIC- 
TETschen Anhydrid CH = C-(CHOH),-CH,OH herzustellen, verliefen 

D-Glucochlornlose existiert in 2 Formen : a- und 8-D-Glucochloralose, 
die bei allen Umsetzungen von Chloral mit D-Glucose nebeneinander ent- 
stehen6). Voii beiden Formen ist lediglich die &-Form biologisch wirksam') 
iind kommt infolgedessen in Betracht als Kodermittel gegen VogelfraB. 

Bei einem Versuch ,x-D-Glucochloralose aus technischem Aceton umzu- 
kristallisieren, wurde ausschliefilich die Mono-isopropyliden-a-D-Gluco- 
chloralose voin Schmp. 105" isoliert. Unter den gleichenBedingungen bildete 
die ,!?-Form keine Isopropyliden-Verbindung mit Aceton. 

Benzoylieren der D-Glucochloralosen mit Benzoylchlorid in Gegenwart 
von Pyridin fiihrte zur Bildung von Tribenzoyl-a-bzw. Monobenzoyl-p-D- 
Glucochloralose. 

negativ. '\ o/ 

Esperimenteller Teil 
I)-Glucochloralose 

900 g (5 Mol) wasserfreie D-Glucose und 1622,5 g (11 Mol) Chloral wcrden unter Riihren 
auf 8 5 O  (Badetemperatur) erwarmt. Unter geringem Aufschaumen und langsamer Braun- 
farbung beginnt nach 1 Stunde die Reaktion und fiihrt nach 3 Stunden zu einer zahen Masse, 
die durch Kochen mit Bthanol unter RiickfluB gelost wird. Das heiBe Filtrat wird eingeengt 
und stehengelassen, wobei die p-Form auskristallisiert. Die Mutterlauge wird weiter ein- 
geengt und einige Tage im Kiihlraum stehengelassen. Danach wird die ausgeschiedene 
n-D-Glucochloralose abgenutscht. Die Ausbeute an &-Form bctragt 85 g (6,6'7" d. Th.) und 
an ,%Form 103 g (8% d. Th.). 

&-Form: Nach dem Umkristallisieren aus Athanol schmelzen die farblosen Kristalle 
bei 186". 

6 ,  Vgl. H. W. COLES, L. D. GOODHUE u. R. M. HIXON, J. -4mer. chem. SOC. 51, 519 
(1929); L. D. GOODHUE, A. WHITE u. R. M. HIXON, ebenda 63, 3191 (1930); A. WHITE u. 
R. &I. HIXON, ebenda 55, 2440 (1933). 

7) &I. 0. R I D P ~ T H  11. a., Ann. appl. Biol. 49, 77 (1961). 
8 )  M. TIFFENEAU, C. r. 100, 38 (1915). 
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C&fiiC&O, (309,6) ber.: C134,3; 
gef.: C134,O. 

B -  F o r m  : Farblose Kristalle aus Athylcellosolve + Wasser, die bei 232' schmelzen. 

CsHiiClsOe (30936) ber.: C 31,04; H 3,58; C134,3: 
gef.: C 31,88; H 4,37; C133,9. 

Mono-isopropyliden-n-D-Glucochloralose 
Durch lostundiges Kochen von a-Form in technischem Aceton und anschlieDendes 

Feine farblose Nadeln rom Schmp. 105". 

CiiH15C1306 (3499'3) ber.: C 37,78; H 4,34; C1 30,1; 
gef.: C 38,32; H 442;  C1 30,5. 

Umkristallisieren aus Wasser. 

Tribenzoyl-n-D-Glucochloralose 
10 g (O,O3 Mol) a-D-Glucochloralose werden in 20 cm3 absol. Pjrridin in der Wfirme 

gelost und bei 0" unter Ruhren mit 12,7 g (0,09 Mol) Benzoylchlorid versetzt. Das Reak- 
tionsgemisch wird 2 Stunden bei 0" weiter geruhrt und uber Kacht bei Zimmertemperatur 
stehen gelassen. Nach dem GieDen auf Eis wird das Produkt in Benzol aufgenommen, die 
benzolische Schicht mit verdunntem HCI, Wasser und KHCO,-Losung und zuletzt mit 
Wasser ausgeschiittelt, iiber Na,SO, getrocknet und das Benzol abdestilliert. Der Ruck- 
stand wird aus Dioxan + Methanol umkristallisiert. 

Farblose Prismen vom Schmp. 140,5". 

ber.: C 56,OO; H 3,73; C1 17,lO; Mo1.-Gew. 621,9 
gef.: C 55,94; H 3.56; C1 17.06; Mo1.-Gew. 660,O. 

Mono benzoyl-P-D-Glucoc hloralose 
Wird auf analoge Weise aus 8-D-Glucochloralose hergestellt. Nach dem Umkristalli- 

sieren aus Dioxan $. Methanol schmelzen die farblosen glitzernden Kristalle bei 238 bis 
640". 

C,,H,,Cl,O, (413,7) ber.: C 43,55; H 3,67; C1 25,71; 
gef.: C 43,70; H 3,60; CI 25,85. 

Biologischer Teil 
Ein Versuch mit a-D-Glucochloralose wurde durchgefiihrt mit dew Ziel, 

zu klaren, ob der Einsatz gegen verwilderte Haustauben (Feldfluchter) an 
landwirtschaftlichen Kulturen moglich ist. Bei diesen Versuche wurde mit 
f olgender Futter-Glucochloralose-Mischung gearbeitet : 

I n  1 Liter siedendem Leitungswasser wurden 15 g m-D-Glucochloralose 
aufgelost und die siedende Losung unter 1 kg Erbsen geriihrt, so da13 eine 
Konzentration des Betaubungsmittels von 1,5% vorlag. Die Tauben nahmen 
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die Koder gut an und wurden innerhalb einiger Stunden betaubt aufgefun- 
den. Die meisten gefangenen Tauben schliefen etwa 20 Stunden, wahrend 
einige erst nach 48 Stunden wieder munter wurden. 

Wolf e n  (Kreis Bitterfeld), Chemisch-Biologisches Institut des VEX 
Farbenfabrik Wolfen. 

Bei der Redaktion eingegangeii am 1. Juni 1963. 


