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Die Hauptmenge wurde ziemlich leicht als eine constant hei 1830 
siedende Fliissigkeit erhalten (Thermometer in  Dampf, 753.3”” Raro- 
meterdruck). Die Fractionen zwischen 173-178O waren sehr gering 
geworden. 

Dieses hei 183O siedende Chloriir wurde dann durch concentrirte 
wiissrige Kalilosung in  bei 1170 siedendes Epichlorbydrin und dieses 
weiter durch Salzsaure in  gewohnliches Dichlorhydrin verwandelt, 
dessen ganze Menge, nach wenigen Fractionirungen, zwischen I76  
bis 177O (Thermometer in Dampf) uberging. A. W a t t  1). giebt den 
Siedepunkt des gewohnlichen aus Glycerin, Essigsaure und Salzsaure 
dargestellten Dichlorhydrins zu 176  - 177 0 an (Thermometer in 
Dampf). 

Somit entsteht bei der befolgten Darstellungsweise hauptskhlich 
ein mit dem AllylaIkoholchloriir identisehes Dichlorhydrin ; das ge- 
wobnliche Dichlorhydrin war, wenn iiberbaupt, nicht in  so grosser 
Menge entstanden, dass es durch weiteres Fractioniren der zwischen 
173-178O iibergegangenen Antheile nachgewiesen werden konnte. 

Schliesslich will ich bemerken, dass ich die Darstellungsmethode 
i n  verschiedener Weise abgeandert habe, zum Beispiel durch Anwen- 
dung von mehr oder weniger concentrirter unterchloriger Saure, durch 
ungleiche Grade der Abkiihlung u. s. w., aber immer nur habe das- 
selbe Resultat erhalten konnen. 

G o t h e n b u r g ,  5.  Juni. 

205. Ad. C1 au 8: Mittheilungen ans dem Universitiitslaboratorium 
zn Freiburg i. B. 

(Eingegangen am 10. Juni.) 

X. U e b e r  D i ch 1 or  b e  n z o Cs a u r e .  
Vor einiger Zeit (diese Berichte V, 658) hatte ich Gelegenheit, 

beilaufig zu erwilhnen, dass im Widerspruch mit den Angaben des 
Hrn. O t t o  bei der Einwirkung von chlorsaurem Hali und Salzsaure 
aus der Benzoesaure auch im zerstreuten Licht mebrfachchlorirte De- 
rivate erhalten werden - die auf diesem Wege entstehende Dichlor- 
benzogsaure habe ich durch Hrn. Dr. P f e i f e r  genauer untersuchen 
lassen und, wie die folgende Zusammenstellung ergiebt, in ihren Eigen- 
schaften von den bisher bescbriebenen DichlorbenzoGsauren mehrfach 
unterschieden gefunden. 

Ein Gemisch vou 1 Theil BenzoGsaure (und zwar fur verschie- 
dene Versuche Saure verschiedenen Ursprungs) . mit 10 Theilen conc. 

’) Diese Berichte V, 258. 
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Salzshre  und 50 Theilen Wasser wurde in einem, vor Zutritt des 
directen Sonnenlichtes geschltzten Raum 2 Tage tang gekocht unter 
allmaligern Zusatz einer wgssrigcn Losung von 3 Theilen chlorsaurem 
Kali, welche derart zugegeben wurde, dass das Volum der kochenden 
Fliissigkeit stets ziemlich das glrichc blieb. Die zurrst beini Erkal- 
ten und nachher durch wiederholtes Eindampfen der Mutterlauge nach 
einander erhaltenen KrystallisRtionm ergabrn bei den Analysen, ent- 
sprechend ihrer leichteren Lijslichkeit, zunehmende Chlorgehalte in der 
folgenden Reihenfolge : 

I. Fraction 
11. - 

111. - 
IV. - 

Und in einem andern Versuch: 
I. Fraction 

11. - 

= 23.77 pct .  
= 26.8 - 
= 27.8 - 
= 28.9 - 

= 20.05 pct. 
= 29.8 - 

Da die kfonochlorbenzoEsaure 22.6 pCt , die DichlorbenzoWiure 
37.17 pCt. enthllt,  so sieht man leicht, dass hier Gemenge der bei- 
den Sauren vorliegen miissen. Ihre Trennung gelingt am leichtesten 
durch Ueberfuhrung in die Baryamverbindungen. Zuerst scheidet sich 
beim Erkalten der beissen, mit kohlensaurem Baryt neutralisirten La- 
sung der rnonochlorbenzo2saure Baryt in langen , glanzenden, harten 
Nadelri ab , die nach einmaligem Unikrysfallisiren das votlkommen 
reine Salz rcprasentiren. Beim weiteren Eindampfen der davon abfil- 
trirten Losung erhalt man krystallinische Massen, die unter dem Mi- 
kroskop deutlich als Gemenge zu erkennen und ihrer Analyse nach 
Gemenge von monochlorbenzoZsaurem und dichlorbenzoEsaurem Baryt 
sind. Die davon getrennte Mutterlauge endlich liefert beim vorsich- 
tigen Eindunsten kleine, kugelige Warzen, welche sich bei der Ana- 
lyse fast genau nach der Formcl: Ba . 2(C, H, C1, 0,) + 3H2 0 zu- 
sammengesetzt ergaben. Gefunden wurden 9.5 pCt. Krystallwasser, 
und in dem bei 130° C. getrockneten Salz: 26.24 und 26.20 pct.  Ba 
(berechnet: 9.4 pCt. H, 0 und 26.49 pCt. Ba). Durch Umkrystalli- 
siren gereinigt, wird dieses Salz i n  feinen, glanzenden, oft bis 2011 
langen Nadeln erhalten, deren Analysen nun genau zu den berech- 
neten Zahlen, niimlich 9.4 pCt. Krystallwasser und in der entwlsser- 
ten Substanz 26.47 pCt. Ba und 27.28 pCt. C1 (berechnet: 27.46 pCt. 
Cl) fiihrten. Das Salz ist i n  Wasser leicht laslich: 1 T h e i l  (wasser- 
frei) b e d a r f  12.5 T h e i l e  W a s s e r  von  28O C. zur LBsung. 

Die aus dieser unzweifelhaft reinen Bariumverbindung abgeschie- 
dene D i c h l o r b e n z o E s B u r e  krystallisirt aus heissem Wasser in fei- 
nen, weichen, seideglanzenden, verfilzten Nadeln, welche bei 156O c. 
schmelzen. Sie liisst sioh unversetzt sublirniren , verfliichtigt sich in 
geringer Menge mit den Wasserdiimpfen, schmilzt aber, wenn sie 



r e i n  ist, n i c h t  unter kochendem Wasser. Die rnit ihr ausgefiihrten 
Chlorbestimmungen ergaben einen Gehalt von 37.10 und 37.05 pCt. 
Cl (berechnet: 37.17 pct.). In  Aether und Alkohol ist die Saure 
leicht fiislich, von Wasser (28O C.) sind 1257 Theile nothig, um 1 Theil 
Saure zu h e n .  

Das in feinen , schwach glanzenden, concentrisch- gruppirten Na- 
deln krystallisirende Calciumsalz enthalt 2 Mol.  K r y s  t a l l w a s s e r ,  
entspricht also der Formel: Ca. 2(C7 H ,  C1, 0,) + 2 H 2  0. Gefun- 
den wurden 7.8 pCt. Wasser (berechnet: 7.8 pCt), und aus dem ent- 
wiisserten Salz 9.46 pCt. Ca (bercchnet: 9.52 pCt.). 

Die hier mitgetheilten Thatsachen uber die, durch directe Chlo- 
rirung der Benzoesaure erhaltene , 2-fach gechlorte Saure stimmen in 
mancher Hinsicht nicht iiberein rnit den Angaben, die bis jetzt uber 
Dichlorbenzocsaureu vorliegen. Hr. B eils  tei n (Ann. Chem. Pharm. 
CLII, 227) giebt fur seine, durch Einwirkung von Chlorkalk auf Ben- 
zoesaure erhaltene Dichlorbenzogsaure, die nach seinen Untersucbun- 
gen mit der, durch Oxydation des Dichlortoluols entstehenden, Saure 
iduntisch ist,  den Schmelzpunkt zu 2 0  1 O C. an und findet das Csl- 
ciumsalz dieser Saure rnit 3, das Baryumsalz mit 4 Mol. H,O krystal- 
lisirend und das letztere Salz durch seine Schwerloslichkeit cbarakte- 
risirt (100 Theile H, 0 von 18O c. nur 1.1 Theil Salz liisend 1. c. 
233). Fur die von Hrn. O t t o  (Ann. Chem. Pharm. CXXII, 147) aus 
Dichlorhippursaure dargestellte Dichlorbenzoesaure ist dagegen der 
Schmelzpuckt bei 19 6 - 1 9 7 C. gefunden, wiibrend der Wasser- 
gehalt utid die Krystallforni ihres Calcium- und Bariumsalzes genau 
mit den obigen Angaben ubereinstirnmeu. 

Ich lasse soeben nach der Methode des Hrn. B e i l s t e i n  Dichlor- 
benzogslure darstellen, um durch eine rergleichende Untersuchung zu 
entscheiden, ob die erwahnten Differenzen in  der That  auf der Iso- 
merie der beiden Dichlorbenzogsauren beruhen. 

XI. A z o p  h e n y 1 e n  u n d A z o b e n z o 8 s a u r e n. 

Meine fruheren Mittheilungen fiber die Bildung des Azophenylens 
kann ich heute dahin verdls taudigen , dass aucb bei der Destillation 
des m e t a a z o b e n z o g s a u r e n  Kalks das  gleiche Azophenylen wie 
aus para- und orthoazobenzoesaurem Kalk erhalten wird. Und zwar 
habe ich die hierauf bezcglichen Versuche mit Metaazobenzogsaure 
ausgefuhrt, welche aus, eincrseits durch directe Nitrirung der Benzog- 
saure, andererseits aus Metanitrozimrntbaure gewonnener Metanitro- 
benzogsaure dargestellt war. Was die Metaazobenzogsaure anbetrifft, 
so theilt dieselbe die unhandlichen Eigenschaften mit ihren beiden 
Isomeren und ist im Aeuvserii so gut wie gar  nicht von ihnen ver- 
schieden. Ihr Kalksalz jedoch charakterisirt sich deli Kalksalzen der 
letzteren gegenuber durch seine Leichtloslichiitit in Salmiak, so dass 
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aus einer Liisung von metaazobenzoEsauren Amrnoniak mittelst Chlor- 
calcium kaum eine Fallung erfolgt. Trotz der unerquicklichen Eigen- 
schaften der Azobenzogsaure lasse ich doch ihr vergleichendes Studium 
fortsetzen, und wenigstens soviel kann ich schon jetzt nach den von 
Hrn. R u c k e r t  erhaltenen Resultaten anfiihren, dass die v e r s c h i e -  
d e n e  F a r b u n g  der Ortho- und der ParaazobenzoEsaure, die bis jetzt 
eigentlich als das hauptsichlichste Unterscheidungsmerkmal fiir beide 
gelten musste, nur  durch Verunreinigungen bedingt ist. Wir haben 
mit mehrfach gereinigter, aus  Paranitrozimmtsaure dargestellter Para-  
nitrobenzoCsaure eine nur mehr noch schwach gelh gefarhte Paraazo- 
benzoCsIure erhalten. 

Auch die Darstellung von Mono- nnd Di-Chlorazobenzoesauren 
aus den entsprechendeu Nitro-ChlorbenzoCsauren hahe ich in  Angriff 
nehmen lassen, und Hr. Lotz ,  der diesen Tbeil der Untersuchungen 
ubernommen ha t ,  beschaftigt sich ferner mit dem eingehenderen Stu- 
dium von BzobenzolsulfonsSiureii, deren eine e r  bereits aus der, durch 
Nitriren der Benzolsulfonsaure erhaltenen Nitrosaure mittelst Natrium- 
amalgam dargestellt hat. Eine zweite Azobenzolsulfons~ure wird ebenso 
aus der ,  beim Behandeln von Nitrobenzol mit ScbwefelsSure entete- 
henden, Nitrobenzolsulfonsaure bereitet - und ich babe alle Hoffnung, 
mit Hiilfe der letzteren Azosauren , die krystallisirbar zu sein schei- 
nen, die Constitution aller hierher gebijriger Verbindungen aufklaren 
zu kiinnen. 

Fiir das  Azophcnylen hatten wir als den wahrscheinliehsten Aus- 
druck seiner Structur die Formel: 

aufgestellt. Eine andere Erklarung l h s t  sich aber auch mit Beibehal- 
tung der, gewohnlich fiir die Azoverbindungen angenommenen, Stick- 
stoffbindung ableiten, wenn man die beiden Phenylkerne als mit- 
einander zusarnrnenhangend annimmt. Man gelangt dann zu einer 
Structurformel, wie sie etwa das folgende Schema ausdriickt: 
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Eine Formel, die, wie man leicht sieht, der gegenwartig wahrschein- 
lichsten Structur des Anthracens correspondirt, die, wenn ich so sagen 
darf, ein Anthracen reprgsentirt, welches an Stelle zweier, im Kern 
3-werthig gebundener, C N Gruppen zwei Stickstoffatome enthalt. Aus 
den bis jetzt bekannten Thatsachen wusste ich keinen Grund abzu- 
leiten, der die eine oder die andere der beiden angefiihrten Formein 
fiir das Azophenylen wahrscheinlich machte. Nur das Eine ist her- 
vorzuheben, dass, wenn die letztere Formel der Constitution des Azo- 
phenylens entspricht, dieses d i r e c t  aus dem Azobenzol, beim Durch- 
leiten seines Dampfes durch ein gluhendes Rohr,  gebildet werden 
miisste. Solche Versuche, bei denen Azobenzol- Dampf iiber gliihen- 
den Kalk etc. geleitet wurde, habe ich nun allerdings friiher schon 
in anderer Absicht ausgefiihrt. Allein das  war zu einer Zeit, in der 
wir das  Azophenylen noch nicht kannten, und ich halte es  fiir sehr 
leicht miiglich, dass damals geringe Mengen dieses KGrpers im Ge- 
misch mit unverandertem Azobenzol iibersehen wurden. Jch beabsich- 
tige daher, jetzt diese Versuche ron  Neuem wiederaufzunehmen. 

Aus dem Bromazophenylen hat Hr. Ru c k e r t vergeblich versucht 
durch Behandeln rnit Aqmoniak, in alkoholischer oder wgssriger Lii- 
sung, ein Amid zu erzeugen. E s  wird in beiden Fallen unter Bil- 
dung von Bromammonium Azophenylen regenerirt. Dagegen entsteht 
bei der Einwirkung eines Nitrirungsgemisches oder beim Rochen mit 
rauchecder Salpetersaure aus dem Azophenylen ein Nitroprodukt, wel- 
ches durch Reductionsmittel in  eine Amidoverbindung iibergefiihrt wird. 
Mit .der Untersuchung dieser Produkte, sowie mit dem Studium ciner 
weiteren Reihe von Reactionen, die iiber die Natur des Azophenylens 
Aufschluss zu geben versprechen , ist Hr. R u c k  e r t gegenwartig im 
hiesigen Laboratorinm heschaftigt. 

Schliesslich rnGchfe ich erwahnen, dass ioh auch die h z o z i m m t -  



s i i u r e n  mit in den Kreis meiner Untersuchungen gezogen habe, na- 
mentlich in der Absicht, die bei dcr Destillation ihrer Kalksalze ent- 
stehenden Produkte, die wahrscheinlich in  naher Beziehung zum Indol 
stehen werden, zu studiren. Soweit meine bis jetzt nur im Kleinen 
ausgefiihrten Vorversuche reichen, entsteht aus  dem paraazozimmt- 
sauren Kalk ein, dcm Geruch nach lebhaft an Naphtaiin erinnernder, 
Kdrper, den ich bis jetat jedoch noch nicht rein und krystallisirt er- 
halten habe. Wenn dieser Kiirper, wie es nach den fruheren Angaben 
der EIH. H a e y e r  und E m m e r l i n g  iiber die Bildung von Indol aus 
Nitrozimmtsbure hochst wiihrscheinlich ist, w i r k l i c h  I n d o I  i s t ,  SO 
werden sich fur die Constitution dieser letzteren Verbindung aus dem 
Vergleich mit der  Str tktur  des Azophenylens interessante neue Ge- 
sichtspunkte ergeben , auf deren Erijrterung jedoch naher einzugehen 
ich mir fiir eine spatrre Mittheilung nach Abschluss meiner Versuche 
vorbehalte. 

XII. Z u r  K e n n t n i s s  d e s  S u l f o h a r n s t o f f s .  
I m  Anschluss a n  meine friihere vorlaufige Mittheilung (diese Be- 

richte IV, 145) habe ich Hrn.  Dr. K o n i g  veranlasst, die Einwirkung 
von Salpeterather auf Sulfoharnstoff und Schwefelcyanammonium ge- 
nauer zu studiren. 

Zuiiachst ist die dabei gefundene Thatsache vou Interesse, dass 
wirklich, wie ich schon friiher vermuthet habe,  der Sulfoharnstoff 
durch Salpeterather in  Schwefelcyanammonium ruckverwandelt wird; 
denn ubergiesst man absolut reinen Sulfoharnstoff, der mit Eisen- 
chlorid keine Spur von Rothfarbung mehr zeigt, mit Salpeterather, so 
giebt die entstehende LBsung sofort Rhodan -Reaction; danach ist es 
natiirlich selbstverstandlich, dass fiir beide Substanzen die Reaction 
mit dem Aether irk der namlichen Weise erfolgt. Neben Stickoxyd 
und Stickstoff, die in  Stromen entweiches, wird als Hauptprodukt ein 
gelbrother KBrper erhalten, der ,  nur in  geringer Menge in  L6sung 
bleibend, sich als flockiger Niederschlag ausscheidet. Durch Ausko- 
chen mil Wasser, Alkohol und Schwefelkohlenstoff (von welchem letz- 
teren jedoch k e i  n Schwefel ausgezogen wird) gereinigt , stellt diese 
Substanz ein gelbes Pulver dar, welches im Wesentlichen alle Eigen- 
schaften des sogen. Pseudosulfocyans besitzt. Die Analysen , die fur 
bei verschiedenen Versuchen erhaltene Substanz ubrigens auch unterein- 
ander bemerkliche Differenzen zeigen, stimmen jedoch nur wenig mit der 
meist angenommenen Formel des Pseudosulfocyans: C, N, HS, uberein: 

Gefuuden. Berechuet. 

I. 11. 
20.57 C 22.23 22.82 24.07 

H 2.10 2.52 2.41 0.57 
N 25.0 - - 24.00 
s - I 54.86 

' ---ii? 
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Es scheinen demnach noch geringe Mengen von Nebenprodukten 
gebildet zu werden , welche diese Differenzen bedingen, yon deren 
naherer Untersuchung jedoch abgesehen wurde. 

Etwas anders verlauft die Reaction f i r  den Sulfoharnstoff, wenn 
kein reiner, sondern S a l p e t e r s a u r e  h a l t e n d e r  Salpeterather ver- 
wendet wird, dann erhiilt man namlich im Anfang derselben die Aus- 
scheidung eines f a r b l o s e n  K r y s t a l l p u l v e r s ,  wie ich es in meiner 
friiheren Notiz beschrieben habe, und dieses besteht im Wesentlichen 
aus s a l p e t e r s a u r e m  S u l f o h a r n s t o f f .  Fiir die Zersetzung des 
Schwefelcyanammoniums hat die Gegenwart der Salpetersaure in die- 
ser Beziehung keinen Einfluss. 

Wir haben weiter gefunden, dass sich die Methode des Hrn. 
Re: yn o 1 d ,  Schwefelcyanammonium in Sulfoharnstoff iiberzufiihren, be- 
deutend vereinfachen Iasst, insofern man dazu den ersteren nicht in 
fester Form und nicht im trocknen Zustand darzustellen braucht. So- 
bald in dem nach der Millon’schen Vorschrift bereiteten Gemisch 
von Alkohol, Ammonialc und Schwefelkohlenstoff der letztere gel6st 
ist , was man zweckmassig durch schwaches Erwarmen beschleunigen 
kann, dampft man die ganze Losung bis zu der Concentration, bei 
welcher etwa Schwefelcyanammonium auskrystallisiren wurde , ein, 
bringt dann die Fliissigkeit in eine kleinere, nur etwa zur Halfte da- 
mit angefiillte Schaale ;nd erhitzt nun s c h n e l l  tiber f r e i e m  Feuer, 
bis die braungewordene Masse feinblasig bis zum Rande aufschaumt 
und sich weisse Dampfe zu entwickeln beginnen. Entfernt man jetzt 
das Feuer und giesst sofort in die heisse Masse kaltes Wasser, so 
lange noch ein Aufbrausen dabei stattfindet, so erhalt man nach dem 
vollstandigen Erkalten eine Busserst reichliche Ausscheidung der schii- 
nen, seideglhzenden Krystalle, die dem unreinen Sulfoharnstoff so 
charakteristisch ist. Man spiilt dieselben am besten mit kaltem A1- 
kohol ab, krystallisirt sie aus Wasser um und verwandelt die Rhodan- 
ammonium haltende Mutterlauge durch erneutes rasches Eindampfen 
in neue Mengen Sulfoharnstoff. Auf diese Weise gelingt es leicht, 
innerhalb einiger Tage Pfunde von Sulfoharnstoff darzustellen. 

Dadurch , dass ich das Eindampfen von Schwefelcyanammonium- 
liisungen iiber die oben beschriebene Grenze ausdehnte oder dass ich 
geschmolzenen Sulfoharnstoff iibes freiem Feuer s t a r k e r ,  aber n i c h t  
b i s  zum T r o c k e n w e r d e n  erhitzte, ist es mir gegliickt, eine Reihe 
schwefelhaltiger hiichst interessanter Verbindungen zu erhalten, die 
als intermediare Produkte zwischen Sulfoharnstoff und Melam aufzu- 
fassen sind. Von diesen Verbindungen, die nur ausserst schwierig, 
erst nach dutzendweise wiederholtem fractionirten Krystallisiren rein 
zu erhalten sind, habe ich bis jetzt drei zu isoliren vermocht. Ihrer 
Zusammensetzung nacb entsprechen dieselbeit nach vorlaufigen Ana- 
lysen wahrscheinlich den folgenden Formeln : 

Berichte d. D. Chem. Gesellschaft. Jahrg. V1. 47 
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Die Substanz 1. ist die in heissem und kaltem Wasser schwer- 
liislichste, daraus in kleinen Warzen krystallisirend, bis jetzt nur gelb 
gefiirbt erhalten. 

11. ist in  heissem Wasser am leichtesten liislich und bildet beim 
Erkalten eine vollkommene 9allerte. 

111. ist in kaltern Wasser leichter lijslich als 11. und scheidet 
sich beim Eindampfen der Losung krystallinisch ab. 

Alle drei Verbindungen reagiren schwach sauer uud lijsen sich 
in Kali leicht auf ,  sie entwickeln beim Kochen mit verdiinnter Salz- 
s h r e  S ch w ef e l  w a  s s e r s t of f und lieferu dann c h l o r  h a1 t i  g e Pro-  
dukte. 11. und 111. geben mit Eiserichlorid die n a m l i c h e  R e a c t i o n  
wie Rhodanverbindungen , aber mit essigsaurem Blei einen Nieder- 
schlag, der leicht in heisseni und auch in vielem kalten Wasser 16s- 
lich ist. Die weitere Untersrichung dieser, ip mancher Hinsicht ein 
ganz merkwfirdiges Verhalten zeigenden, Substanzen setzt Hr. s e i  p p  e l  
gegenwartig im biesigen Laboratoriuni fort ,  und hoffe ich, in  Biilde 
Ausfiihrlicheres dariiber berichten zu kijnnen. 

F r e i b u r g  i. B., den 7 .  Juni  1873. 

206. L o u i  s Henry : Ueber die Propargylverbindungen. 
(Vorliufige Mittheilung.) 

(Eiugegangen am 9. Juni; verl. in der Sitzuug von Hrn. O p p e n  h e i m . )  

Ich hoffe in  nachster Zeit den ersten Theil meiner Untersuchun- 
gcn fiber die Propargylverbindungen definitiv verijffentlichen zu kiin- 
nen. Statt bis zur Vollendung dieser hrbe i t  zu warten, halte ich es 
fur niitzlich, schon heute die erhaltenen Resultate iibersichtlich rnitzu- 
theilen. 

Ausser den  Methyl-, Aethyl- und Amyl-Propargylathern, die ich 
schon friiher ') zur Kenntniss gebracht habe, habe ich seitdem das 
B r o n i i d  und den E:ssigsaure-Propargylather erhalten. 

Das Bromid C, H ,  Br ist eine dem Allylbromid analoge Fliissig- 
keit. Seine Dichte ist bei 200 gleich 1.52. Es siedet bei 88O - 90°. 

I )  Diese Berichte V, 8. 449 




