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benzoin erhaltene Saure C,, H I ,  0, Aether und Salze giebt und ohne 
Zersetzung destillirt werden kann. Hr. S a g u  m e n  n y schlagt vor, dieselbe 
bis auf weitere Untersuchung Diathylcarbobenzonsaure zu nennen. Wen- 
det man normalen Propylalkohol und Kaliumhydroxyd an, so erhalt man 
zwei Dipropylcarbobenzonsauren C a O  H,,  0,. Die eine dieser Sauren 
krystallisirt in Blattcben, schmilzt bei 139O, 1 Theil lost sich in 5 Th. 
95 proc. Alkohol. Die zweite krystallisirt in Octagdern, schon bei 
900, 1 Theil lost sich in der halben Menge Alkohol. Isopropylalkohol 
und K H  0 wirken nicbt auf Desoxybenzoin, auch nicbt beim Erhitzen 
auf 1750. Isobutylalkohol und K H O  geben bei 140-142" Diisobu- 
tylcarbobenzonsaure C , z  H, ,  0, (rhomb. Blattchen, 1 Theil liist sich 
in 20 Th. siedenden Alkohols, Scbmp. 148O). Amylalkohol und K H  0 
wirken schon bei 134-1360 auf Desoxybenzoin ein, man erhalt 
Diamylcarbobenzonsaure C2 H, 0, in diinnen, langen Nadeln. 1 Tb. 
liist sich in  28,5 T h .  Alkobol (Scbmp. bei 160O). Beim Nitriren der 
Diathylcarbobenzonsaure erhalt man eine krystallisirte und eine harzige 
Masse. Die neue Saure krystallisirt in langen, flachen Nadeln, 1 Tb. 
16st sich in 26 Th.  Alkohol, sie schmilzt bei 155--156O, ibre Zusammen- 
setzung ist C,, HI ,  (NO,), 0,. Die Saure sowohl als auch die harzige 
Masse werden durcb S n  und Salzsaure reducirt. Auch beim Nitrireu 
der in Blattchen krystallisirenden Dipropylcarbobenzonsaure erbalt 
man ein krystallinisches und ein harziges Product. Die Krystalle 
C,, H,, (NO,), 0,  schmelzen bei 176O, ein Tbeil derselben lost sich 
in 7 0  Th. Alkohol. Beide Nitroverbindungen konnen reducirt werden 
und geben basische Verbindungen, deren Zusammensetzung mit der des 
Chinins iibereinstimmt. Reim Nitriren der oktaedrischen Dipropylcarbo- 
benzonsaure erhielt Hr. Sag  u m e n  n y keine krystallinischeverbindung. 
Das  Produkt war eine harzige Masse, auf welcbe reducirende Mittel 
einwirkten. Beim Erhitzen des Kalisalzes der Diathylcarbobenzonsaure 
mit einem Ueberschuss von Kaliumhydrat bei 200- 2200 scheidet sich 
Wasserstoff aus, wahrend die alkalische Masse zwei Sauren entbalt, 
die Benzogsaure und die DiathylbenzoEsiiure, Diese Untersuchungen 
werden sich meistens auf Ketone und verschiedene Alkohole erstrecken. 

P e t e r s b n r g ,  den 12./24. Februar 1875. 

79. R. Gerstl ,  aus London, den 20. Februar. 
,Die dynamische Evidenz der molekularen Structur des Stoffes' 

war der Gegenstand eines von Prof. C l e r k  M a x w e l l  in der vor- 
gestrigen Sitzung der chemischen Gesellscbaft gehaltenen, langeren 
Vortrages. I n  einer Art von Einleitung wurde auseinandergesetzt, 
dese die dynamiscbe Erklarung eines physikalischen Phanomens als 
compleb anzusebeu ist, wenn die Erscheinung in deutlicher Weise als 



eine Veriinderung i n  d e r  Configuration und Bewegung einee mate- 
riellen Systems beschrieben worden ist. Die Tdeen, die durch die 
Bezeichnungen Configuration, Bewegung , Masse , Kraft, in unserm 
Vorstellungsvermiigen hervorgerufen werden, sind SO elementar, dass 
die Auflosung einer Erscheinung in  diese einfachsten Begriffe als end- 
giiltige Erklarung angesehen werden muss. 

Der  Vortragende beriihrt kurz den Stand der dynamischen Theorie 
in Bezug auf Astronomie und auf Electricitat, und deutet dann an, 
wie diese Theorie auf chemische Phanomene anzuwenden sei. Man 
miisste, da  directe Wahrnehmung der inneren Beschaffenheit des 
Stoffes nicht miiglich sei, mit einer Hypothese von ungemein kleinen 
Kiirpertheilchen beginnen uud rnit Pracision untersuchen , wie eine 
derartige Vermuthung mit den verschiedenen Thatsachen iiberein- 
stimme. 

Prof. M a x w e l l  ging dann,  mit Hinweglassung der mathemati- 
schen Ableitungsweise, auf die Claus ius’sche  Gleichung 

uber und hob namentlich die Bedeutung dcs Ausdruckes +Rr (,,Vi- 
rial‘ von C l a u s i u s )  hervor. Die Gleichung deutet auf zwei Ursa- 
chen, welche den Druck einer Fliissigkeit auf das dicselbe enthaltende 
Gefass beeinflussen, namlich die Bewegung der Partikeln , welche 
eine Vermehrung des Druckes anstrebt, und die gegenseitige Anzie- 
hung der Partikeln, welche den Druck zu vermiodern trachtet. Der 
Druck einer Flfissigkeit muss daher entweder der Bewegung ihrer 
Molekiile oder der zwischen diesen existirenden Abstossung zuge- 
schrieben werden. Der  Vortragende zeigte sodann, dass die Theorie, 
der zufolge der Druck von Flussigkeiten ausschliesslich durch die 
gegenseitige Repulsion der Melekiile erklart wird, nicht haltbar sei. 
Denn betrachtet man obige Gleichung f i r  den Fall eines in  einem 
fixen Gefasse in Ruhe befindlichen Gases, und setzt man den Druck 
ganz und gar  nur auf Rechnung intramolekularer Abstossung, so muss 
das Virial negativ sein, und, da  nach dem Boyle’schen Gesetz das 
Drnckvolumprodukt ein constantes ist, so muss auch das Virial, d. h. 
dass Produkt der Abstossung zweier Molekiile und des Abstandes 
zwischen den Beiden, constant sein, oder in anderen Worten, Abstand 
und Abstossung stehen in  umgekehrtem Verhaltniss; dieses Gesetz 
ist aber, nach N e w t o n ,  unzulasslich wenn es  sich um molekulare 
KrZifte handelt , weil mau sonst annehmen miisste, dass entfernte 
Theile eines Kiirpers griissere Wirkung iiben als anliegende, und weil 
man dann auch folgern miisste, dass ein Gas  von constanter Dichte 
in einem grossen Gefasse einen grosseren Druck als in  einem kleinen 
ausiibt. Repulsion fiir sich allein erklart somit den Druck von Gasen 
nicht; derselbe muss daher ganzlich oder doch theilweise molekularer 
Bewegung zugeschrieben werden. Nimmt man an, dass die Molekiile 

p V = $ T  - $22 ( ~ R T )  



268 

ohne Wirkung auf einander sind, SO wird die obige Gleichung zu 
p V =  +T, und bezeichnet man die ganze Masse des Gases mit H, 
iind das mittlere Quadrat der Schleunigkeit eines Partikels mit c2, so 
hat man p V = + M c 2 ,  welche Gleichung das Boylc’sche Gesetz dar- 
stellt, weiin man c2 als von der Temperatur abhangig annimmt, was 
iibrigens in einer speciellen Weise bewiesen werden kann. Prof. 
M a x w  e l  1 setzte dann auseinander , wie die Abweichungen vom 
H oyle’schen Gesetze durch dit: Annahme von Repulsionskraften er- 
klart werden kiinnen und combinirte die Bewegungs- und Repulsions- 
hypothesen in  folgender Weise. Die gegenseitige Einwirkung zweier 
Partikel in wabrnehmbarer Entfernung von einander ist eine nicht 
wahrnehmbare; mit Aneinandernaherung der Theilchen tritt Anziehung 
auf, die mit Druck zunimmt bis sie ein Maximum erreicht, worauf 
sie abnimmt und schliesslich in Abstossung iibergeht, die so gross ist, 
dass keine erreichbare Kraft die Entfernung der Partikel zu Null 
reduciren kann. 

Der Vortragende kam dann auf den von C l a u s i u s  gefassten 
und sorgfaltig ausgearbeiteten Begriff der mittleren Pfadlange eines 
Gasmolekules zu sprechen und kniipfte hieran die Erwahnung jenes 
Theiles, seiner eigenen, therinodynamischen Untersuchungen, in welchem 
die Methode angedeutet wird, die Molekiile je nach ihrer Velocitat in 
Gruppen zii vertheilen und die Zuhahme oder Abnahme in der An- 
zahl der Molekiile in den verschiedenen Gruppen zii registriren, eine 
Methode, die gleichzcitig experimentell und mathematisch-theoretisch 
durchfiihrbar ist, und die den Uebergang von stricter Dynamik zu 
Statistik und Wahrscheinlichkeit mit einem Male ermiiglicht. M a x -  
w e  Ips  diesbeziigliche, 186d veriiffentlichte Resultate sind vor 
Rurzem von Hrn. B o 1 t z m a n n genauer un tersucht worden, der die 
Methode auch auf die Untersuchung zusammengesetzter Molekiile aus- 
gedehnt hat. 

In  nachster Reihe kann die Ableitung des Satzes, dass bei glei- 
cher Temperatur und unter gleichem Drucke gleiche Volurnen von 
Gas dieselbe Auzahl von Molekiilen enthalten, und ein Molekiil wird 
von M a x w e l l  als derjenige kleine Stofftheil definirt, der wahrend 
der Bewegung der Agitation sich als e i n  Stiick bewegt. Dies ist 
h e  rein dynamische, von Verbindungsexperimenten unabhgngige De- 
fini tion. 

Die auf die innere Bewegung der Melekiile sich beziehende Stelle 
des Vortrages will ich in Prof. M a x w e l l ’ s  eigenen Worten wieder- 
geben. ,Ich muss nun einiges iiber diese innere Bewegung sagen, 
denn die griisste Schwierigkeit, auf welche die kinetische Theorie der 
Gase bisher gestossen ist, liegt in diesem Theile des Gegenstandes. 

Wir haben bisher nur die Bewegung des Mittelpunktes der Mo- 
lekiilmasse in Betracht gczogen; wir wollen nun die Bewegung der 
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Constituenten des Molekiils in Bezug auf den Mittelpunkt unter- 
suchen. 

Nimmt man an, dass diese Constituenten Atome sind, und dass 
jedes Atom ein sogenannter Punkt ist,  so diirfte ein Atom sich in 
drei unabhangigen , den Dimensionen des Raumes entsprcchenden 
Richtungen bewegen, und es ware somit die Zahl der zur Bestim- 
mung der Stellung und Configuration der Atome erforderlichen Va- 
riablen die dreifache der Anzahl der Atorne. Allein es ist nicht noth- 
wendig fiir die mathematische Untersuchung das Molekiil aus Atomen 
gebildet anznnehmen; es  geniigt zu sagen, dass die Stellung und Con- 
figuration des Molekiils durch eine gewisse Zahl von Variablen voll- 
stlndig ausgedriickt werden kann. Sei die Zahl n. Drei dieser Va- 
riablen dienen zur Festsetzung der Stellung des Molekularcentrums; 
die iibrigen n - 3 bestimmen die Configuration der Molekiiltheile 
gegen dcs Centrum. Jeder  der n Variablen entspricht eine verschie- 
dene Art von Bewegung: die Versetzungsbewegung des Mittelpunktes 
hat drei Componenten ; die Bewegungen der Molekiiltheile in Bezug 
auf deren Centrum hat n - 3 Componenten. Die kinetische Energie 
des Molekiils mag als aus zwei Theilen zusarnmengesetzt angesehen 
werden: aus jener der Masse des Molekiils, das um das Centrum con- 
centrirt angenommen wird, und aus der der Bewegungen der Molekiil- 
theile in Bezug auf ihren Mittelpunkt. Der  erste Theil wird die 
Energie der Versetzung genannt, der zweite die Energie der Umdre- 
hung und der Vibration; die Summe dieser beiden bildet die gesammte 
Bewegungsenergie des Molekiils. 

Der  Druck des Gases hangt, wie friiher schon gezeigt worden 
ist, von der Versetzungsenergie allein ab ;  die specifische Wiirme hangt 
von der Totalenergie ab. 

C l a u s i u s  hat schon vor Langem gezeigt, dass das Verhaltniss 
der Totalen zur Versetzungsenergie aus dem experimentell bestimm- 
baren Verhaltnisse der specifischen Warme unter constantem Druck 
zur specifischen Warme bei constantem Volum berechnet werden kann. 
Er versuchte iibrigens nicht, dieses Verhaltniss der zwei Arten von 
Energie priori zu bestimmen, obgleich er es als hiichst wahrschein- 
lich angab, dass in einer und derselben Substanz die mittlere Volu- 
mina der beiden Energietheile sich stets auf dasselbe Verhaltniss ge- 
stalten ; er unternahm nicbt die experimentelle Hestimmung des nurne- 
rischen Werthes dieses Verhiiltnisses. 

Im Jahre 1860 habe ich, gestiitzt auf die Hypothese, dass die Mo- 
lekiile elastische K6rper von unverauderlicher, jedoch nicht spharischer 
Form seien, diesesverhaltniss untersucht. Zu meiner Ueberraschung fand 
ich, dass, welche Gestalt auch immer die Molrkiile haben mogen, das 
Verhaltniss der zwei Energietheile zu einander stets dasselbe ist, das9, 
in der That, die beiden Theile einander gleich sind. Dieses Resultat 



wird riunmehr von Hol  tz ni a 11 ti bestiitigt , der den allgemeinen Fall 
eiries Molekiils mit, n. Varisbleii nntersucht hat. E r  findet, dass die 
initflere Versetzungseiiergie fur  kloleltiile jeder Art bei eincr utid der- 
selben 'remperatur dieselhe ist, urid dass die Gesarnmtenrrgie sich zur 
Veisetzungsetieigie wie n zii 3 verhalt; fur feste ICiiiper ist n = 6 ,  
was fur die Totalenergie das zweifache der Verseteungsenergie macht. 

Weiin aber das Moleklil fiihig ist, seine Gestalt linter Einwirlrung 
voii IZrafteri zu veriindcrn, 80 muss es wohl fiihig sein, k'otentialenergie 
aufzuspeicherri, und wenn die Kriiftc derartig sirid, dass durch sie die 
Slabititlit des Molekiils gesichert ist, so nimrnt die mittlere I'otential- 
eriergie mit d r r  Vern~ehrung der nijttlerrri Energie der innern Be- 
wegung zu. Hicraus folgt, dass die Zunahmen der Versetzungsenergie, 
der irinerri Bewegurigsenergie und der Potentialenergie sich zu einander 
verha l t~n ,  wie 3, ( n  - 3 ) ,  und e ,  wo e eine positive Griisse unbe- 
kannten Wertbes ist,  abhiingig von dem Gesetze der Kraft, welche 
die Molekiiltheile zusarnmenhalt. 

Wird das Voluni einer Substanz constant erhalten, so ist die 
Wirkui;g angewandter Wiirme eine Zunahme der Totalenergie. Die 
specifische Warme eities Gases bei constantem Volum ist danti 

wo p ,  uiid V,  den Druck und clas Volum einer Masseneinheit bei 0" 
c. oder 2730 absoluter Temperntur vorstellen, und J das dynamische 
Aecpivalent der Warme ist. Die specifische Warme uriter constantem 
Druck ist 

(n -t- 2 + e). 
1 po ITo 

2 J 27- 
In Gasen, deren Molekiile denselben Grad der Complicirtheit besitzen 
ist der Wertli fiir n dewelbe, und der fiii e mag derselbe sein; is8 
dies der Fall, so steht die specifische Warme im urngekehrten Ver- 
hiiltnisse zum specifischen Gewichte, wie D u l o n g  und P e t i t  es be- 
haupten, und zurn grossen Theile experimentell verificirt haben. 

Nehmen wir aber die thatsiichlichen Werthe der specifischen Warme, 
wie R e g n a u l t  sie gefunclen hat, und vergleichen wir dieselhen mit 
der letztangefiihrten Formel, so finden wir, dass n + e fiir atmosphii- 
rische Luft und einige andere Gase nicht grijsser als 4.9 sein kann;  
fur Kohlenslure und Wasserdampf ist es grijsser. Wir  erhalten ein 
gleiches Resultat, wenn wir das  Verlialtniss der berechneten speci- 

fischen W h n e  mit dem gleichen, durch Experiment fiir 
n + e  

verschiedene Gase gefundenen Verhaltniss vergleichen, niimlich 1,408. 
Und hier stossen wir auf die grijsste Schwierigkeit, mit welcher die 
Molekulrtrtheorie zu kanipfen hat, niimlich die rationelle Erkllrung der 
Gleichung n -t e = 4.9. Nehmen wir an, dass die Molekiile Atome, 
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also bloss niaterielle Punkte sind, ohne Drehungsenergie oder innere 
Bewegung, SO ist n = 3 und e = 0 ,  und somit das Eigenwarme- 
verhaltniss 1.6, was fiir irgend ein wirkliches Gas zu gross ist. Nun 
lehrt uns aber die Spectroscopie, dass ein Molekiil Schwingungen von 
constanter Periode ausfiihren kann; es ist somit nicht ein blosser ma- 
terieller Punkt, sondern muss ein System, fahig seine Gestalt zu an- 
dern, sein; solch’ ein System kann nicht weniger als 6 Variable haben, 
und dies wiirde das Eigenwarmeverhaltniss auf 1.3 bringen, das 
wiederum seinerseits fur Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Kohlenoxyd 
und Salzsaure zu gering ist. Allein die Ergebnisse der Spectroscopie 
lehren uns ferner, dass gewisse Molekiile mehrere verschiedene Arten 
von Schwingungen zu vollziehen vermiigen ; diese miissen daher Systeme 
von einem bedeutenden Grade der Complicirtheit sein , mit viel mehr 
als 6 Variablen. Nun giebt aber jede additionelle Variable eine addi- 
tionelle Menge von Capacitat fiir innere Bewegung, ohne den ausseren 
Druck zu beeinflussen. Jede zugefiigte Variable vermehrt daher die 
specifische Warme, gleichviel ob bei constantem Druck oder constantem 
Volum gerechnet. Gleiches thut die Fahigkeit, die das Molekiil fiir 
Aufspeichern von Energie in potentieller Form besitzen mag. Die 
berechneten specifischen Warmen sind aber schon zu gross, wenn das 
Molekiil als aus zwei Atomen bestehend angesehen wird; noch grBsser 
wird daher die Schwierigkeit, Berechnung und Beobachtung in Ueber- 
einstimmung zu bringen, wenn man dem Molekiil eine hiihere Com- 
plicirtheit zuschreibt.‘ 

Der  Vortragende besprach dann kurz den Satz, dass alle Mole- 
kiile einer und derselben Substanz gleiche Masse haben, wie aus Gra -  
ham’s Methode der Dialyse ersichtlich, und erwahnte der Versuche, 
die zur Bestimmung der thatsachlichen Griisse eines Molekiils ange- 
stellt worden sind. 

Die scheinbare Unvereinbarkeit der bekannten Durchsichtigkeit 
der Oase mit den Ergebnissen der Molekularforschung wurde gleich- 
falls in Erwagung genommeu. Ein durch Vertheilung von Marmor- 
kiigelchen in  dichter Proportion angefertigtes Model1 eines Gases wiirde 
Licht kaum weiter als bis etwa 100 Fuss durchdringen lassen. Allein 
Lord R a y l e i g h ’ s  Untersuchungen iiber die gegenseitige Wirkung von 
Lichtwellen und sehr kleinen Spahren deuten an, dass die Transpa- 
r e m  der Atmosphare viel grosser ware als sie aller Vermuthung nach 
ist, wenn wir dieselbe bloss von der Oegenwart der Molekiile ab- 
hiingig machten. 

D e r  Vortragende ignorirte nicht die Schwierigkeiten, welche die 
elektrischen Phanomene der Gase darbieten ; auf der anderen Seite 
wurde darauf hingewiesen, dass wir die richtige Anschauung, die wir 
von thermalen Erscheinungen besitzen , der Molekulartheorie danken. 

Zum Schlusae wurde die Anwendbarkeit der Molekulartheorie auf 
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die Hypothese des lichtfortpflanzenden Aothers in Betracht gezogen. 
Bestande, wie von vielen vermuthet wird, der Aether aus Molekulen 
- wenngleich bedeutend kleiner als die der Materie - so ware er in  
Hezug auf Druck und Temperatur den grwohnlichen Gesetzen der 
Gase untei worfen , und besasse somit unter anderen Eigenschaften, 
auch die von D u l o n g  und P e t i t  festgesetzte, dass unter gleichem 
Druck die Warmecapacitat einer Volumeinheit von Aether der WBrrne- 
capacitst einer Volumeinheit irgend eines gewohnlichen Gases gleich 
sein rniisste; w l r e  dies aber der Fall, so wiirden wir in Experimenten 
iiber specifischc Warrne die Gegenwart des Aethers entdecken , und 
und da  wir dies nicht verniijgen, so kommen wir zum Schluss, dass 
die Constitution des Aethers nicht molekular ist. 

Dies ist der skizzenhafte Auszug des Vortrages, der, um richtig 
gescLatzt zu werden, in seiner ganzen Ausdehnung gelesen werden muss. 

Die i n  rneinem vorigen Briefe erwahnten Bemerkungen von Hrn. 
D e b u s  fiber die richtige Formel der Glyoxylsaure miichte ich niit den 
folgenden weiteren Auseinandersetzungen erganzen. Hr. P e r k i  n hat 
in der von der Chernischen Gesellschaft (am 4. d.) gelesene Abhand- 
lung neue GlyoxylsBureverbindungen beschricben, und hei diesem An- 
lasse die alte, von Hrn. D e b u s  schon vor vielen Jahren aufgegebene 
Formel C, H, 0, vertheidigt. Nach Hrn. D e b u s  liefern aber keine 
der neueren Resultate VOIJ Hrn. P e r k i n  geniigenden Beweis fur die 
Richtigkeit der alten Formel. Im Gegenthell, es lassen sich die neuen 
\-on Hrn. P e r  k i n  erhaltenen Verbindurrgen auf ganz rationelle Weise 
mit der von Hrn. Debus 1857 aufgestellten Formel C, H, 0, in Ein- 
klang bringen. Hr. P e r k i n  hat das von Hrn. D e b u s  zuerst darge- 
stellte und untersuchte glyoxylsaure Arnmoniak untersucht und fiir 
dasselbe, ebenso wie Hrn. D e b u s ,  die Formel C, H, N O , ,  das ist 
C, H (N H,) 0, gefunden. Dies wiirde bestimrnt genug auf C, H, 0, 
als die Formel der Glyoxylsaure deuten; aber Hr.  P e r k i n  zieht es 
vor, um dir altere Formel C, H, 0, zu retten, das Ammoniaksalz als 
ein Amid, C H  . N H ,  . H O  . C O H O ,  anzusehen, welches Amid aus 
einem hypothetischen Ammoniaksalze C, H, (N H,) 0, diirch Wasser- 
austritt entstlnde. Dies sollte also ein dem Glycocoll oder der As- 
paraginssure ahnlicher Karper sein, der dann natiirlich auch in sei- 
nen Eigenschaften mit diesen mehr oder weniger iibereinstimmen 
musste. Glyoxylsaures Ammoniak wird durch ddppelte Zersetzung 
des glyoxylsaurea Kalks mit oxalsaurem Ammoniak dargestellt. Der  
Vorgang ist nach Hrn. P e r k i n :  
Ca (C, H 3  0d2 + (N  H4)? C, 0, = Ca C, 0, + 2 [NH,  . C, H, O,] 
aber N H ,  . C, H, 0, = C H  . H O  . H O  . C O  ( O N H , )  giebt durch 
Umsetzurig der Atome im Molekul und Wasserabspaltung: 

Bedenkt man, dass diese Umsetzung gleich nach der Bildung von 
C H  (HO),  . C O  (ONH,)  = C H .  N H 2 .  H O  . C O H O  + H, 0. 
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C H  (HO), . C O  (ONH,) in w a s s e r i g e r  L i i s u n g  stattfinden soll, 
dass also der Stickstoff aus der Verbindung rnit Sauerstoff ausschei- 
den uud sich direct dem Kohlenstoff zugesellen soll, so erscheint der 
ganze Vorgang mehr als anwahrscheinlich. Der in unmittelbarer Ver- 
bindung mit dem Kohlenstoff stehende Stickstoff sollte sich wie der 
Stickstoff im Glycocoll, und nicht wie der Stickstoff in Chlorammo- 
nium oder in schwefelsaurem Ammoniak verhalten. Allein, sagt Hr. 
D e b  u s, der Stickstoff im glyoxylsauren Ammoniak vertialt sich genau 
wie der im Chlorammonium, wie dies daraus ersichtlich ist, dass eine 
kalte Liisung von glyoxylsaurem Ammoniak mit kalter Kalilosung rer- 
mischt Striime von Ammoniak entwickelt, rnit Platinchlorid sogleich 
einen Niederschlag von P t  C1, . 2 Am C1 giebt, nur schwach sauer 
reagirt, nicht starker als eine Liisung ron reinem glyoxylsauren Kalk; 
mit Chlorcalcium vermengt alsbald einen Niederschlag von glyoxyl- 
saurem Kalk liefert. 

Das Salz ist samit cin Ammoniaksalz und seine Formel muss 
COH . CO (ONH,) geschrieben werden. Hierfur spricht auch noch 
die Ruckbildung des Ammonsalzes in glyoxylsauren Kalk; in einem 
Amide wirde  durch einfache Mischung mit einem Kalksalze wohl 
kaum eine Substitution des NH, durch H O  zu Stande kommen 

80. Specificationen von Patenten fiir ffrossbritannien und Irland. 
2844. J. M a c i n t o s h ,  London. ,,Wasserdichte Composition." 

Datirt 29. August 1873.  

Fein vertheilte Kohle (Lampenruss u. dergl.) wird mit Kautschuk - 4 Theile 
der ersteren auf 1 Theil des letzteren) - zu einem halbfliissigen Brei angeriihrt 
und dieser dann auf Calico u. s. w. aufgetragen: 

2873. D. A. F y f e  und W. H. B o w e r s ,  Manchester. ,,Verwerthung 
der in der Papierbreidarstellung benutzten alkalischen Laugen." 

Datirt 1. September 1873. 
Die Fliissigkeit wird durch Concentriren eingedickt , rnit Siigemehl zu einem 

Teig geriihrt, und dieaer dann in Retorten calciuirt. Die entweichenden Gase dienen 
zur Beleuchtung oder zum Feueru; der Riickstand in den Retorten wird ausgelaugt 
und der Auszug in  iiblicher Weise auf Aetzalkali verarbeitet. 

2904. G. H a s e l t i n e  London. (Fiir 5. W. K i r k ,  Philadelphia, 
V. St., und W. R. G r i f f i t h ,  New-York.) ,,Trennung des Goldes 

und Silbers ron  Kupfer- und Eisenpyriten." 
Datirt 3. September 1873.  

Die Erze werden leicht geriistet, gepulvert und mit Quecksilber verriihrt in 
hermetisch verschliessbare Gef&sse gebracht. Man macht diese luftleer, erhitzt dann 
einige Zeit gelinde, offnet nachher den Abschlusshahn eiuer, das Destillirgefilss 
rnit einem Condeusatbr verbindenden Rohre uud steigert die Erhitzung. Es gehen 
Quecksilber und Zinnober iiber und die edlen Metalle bleiben im Digestor zurllck. 




