
krystallisirt. Der  Schmelzpunkt liegt bei 132O, in vollkommener Ueber- 
eiristinimung mit der Angabe von B e i l s t e i n  und K u r b a t o w  fiir 
2.5-Dichloracetanilid. 

CgH7ONCl.J. Ber. CI 34.80. Gef. CI 34.66. 
Zur Ueberfuhrung in D i c h l o r b e n z o l  wurde das Dichloranilin 

in 4 Theilen Alkohol gelijst, 2 Theile coucentrirte Salzszure zu- 
gegeben und daun die berechuete Menge Natriurnnitrit, welches rnit 
etwas Alkohol fein zerrieben war, eingetragen. Nach 4-5-stundigem 
Stehen bei gewohnlicher Ternperatur wurde mit Wasserdampf destil- 
lirt und ein Product erhalten, welches bei 53-540 schmolz und i n  
allen Eigenschaften rnit dern p-Dichlorbenzol iibereinstimmte. 

C~LirClg.  Ber. C1 48.30. Gef. CI 48.10. 
D i c h 1 o r b e n  z o e s a u r e a u s D i c h 1 o r a n t h r a 11 i 1 s a u r e. Gleiche 

Molekiile Dichloranthranilsaure und gut gepulvertes Natriumnitrit 
wurden mit absolutem Alkohol wlhrend einer Stunde auf dem 
Wasserbad erwarmt , wobei Stickstoff eritwich. Der  grosste Theil 
des  Alkohols wurde verjagt und der Riickstand rnit Wasser versetzt. Es 
schied sich eine braungefarbte, harzige Substanz aus. Mit Wasser 
ausgekocht, krystallisirten beim Erknlten Nadelu aus,  welche bei 
151-1530 schmolzen. Nach L e l l  n i a n n  und K l o t z  schmilzt die 
2.5-Dichlorbenzo&saure bei 153.5". 

321. C. Graebe: Ueber Esterbildung in der Phtalsauregruppe. 

(Eingegmgen am 5. Juli). 

Als Ausnahme der V. Meyer'schen Regel fiber Esterbildung 
aromatischer Sauren sind bisher nur die Tetrachlor-, Tetrabrom- und 
Tetrajod-Phtalsauren anzufiihren. Wie oben gezeigt, verhalt sich die 
3.6-Dichlorphtalsaure genau wie die vierfach gechlorte S a k e  und 
liefert schon leicht in  der Kalte eineu sauren Ester. Wie zuerst 
V. M e y e r  und dann auch W e g s c h e i d e r  hervorhob, sind diese 
Ausnahmen wohl darauf zuriickzufiihren, dass unter den] Einfluss von 
concentrirter Schwefelsaure oder Chlorwasserstoff diese Sauren inter- 
mediar Anhydride bilden , welche dann durch Alkohol aufgespalten 
werden: 

Diese saurm Ester lassen sich dann, wie oben gezeigt wurde, ent- 
sprecbend der V. Meyer'schen Regel nur schwierig und nur tbeil- 
weise durch directes Esterificiren in die neutralen Ester iiberfiihren. 

Das Studium der  gechlorten Benzoplbenzo&saureii, welches ich in 
Qemeinschaft rnit Hrn. W. T b k v e n a z  unternomrnen habe, hat neue 
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Ausnahmen von der  V. M e y  e r'schen Esterificirungsregel ergeben. 
Die schon oben erwahnte 3.6-DichlorbenzoylbenzoCsaure, 

c1 
i''Co.c~jH~ , 
LJc 02 H 
c1 

sowie die friiher von K i r c h e r  beschriebene TetracblorbenzoylbenzoG- 
saure werden schon in der Kalte fast qunntitativ esterificirt. 

Aus der  3.6-DichlorbenzoylbenzoCsiiure wurde mit Aethylalkohol 
und Chlorwasserstoff ein bei 85O schmelzender Ester, 

erhalten. Denselben haben T h e v e n a z  und auch ich aus dem Silber- 
salz und Jodtithyl dargestellt. 

Auch aus der TetrachlorbenzoylbenzoGaiiure entstehen beim directen 
Esterificiren dieselben Aethyl- und Methyl-Ester, welche Ki r  c h e r  friiher 
aus dem Silbersalz erhalten hatte. 

Diese neuen Ausnahmen von der V. Meyer'schen Regel lassen 
sich nun genau so erklaren wie die obigen, wenn man annimmt, dass 
die beiden gechlorten BenzoylbenzoGsauren entsprechend der tauto- 
meren Formel  als Oxyphtalide in Reaction tretexi: 

C (OH):, . CsH5 / c s  Cl,' >o + C z H j .  O H  = CgC14 
C(0H). Cg Hs 

' co ' COLhHs 
Durch Wasserabspaltung bilden sich dann die entsprechenden 

Ester der beiden gechlorten BenzoylbenzoEsauren : 

H a l l e r  und G u y o t  haben vor einiger Zeit nachgewiesen, dass 
aus  der BenzoylbenzoEsgure, deren Cblorid, Silberealz und Acetylver- 
bindung immer ein und derselbe Ester erhalten wird. I n  Gemein- 
schaft mit Hrn. P. H e s s e  hatte auch ich vor zwei Jabren vergeblich 
versncht, zwei verechiedene Ester der Benzoylbenzoesaure darzustellen. 
Vermuthlich verlauft in denjenigeu Fallen, in welchen ein Derivat der 
tautomeren Form, also eines Oxyphenylphtalids vorliegt, die Eater- 
bildung entsprechend obiger Ansicht ; es tritt zuerst Aufspaltung des 
Anhydridringes ein. 

Ale ein Derivat der tautomeren Formel iat, meiner Ansicht nach, 
das  sogenannte gemischte Anhydrid der BenzoylbenzoGsaure und 
Essigsiinre aufzufassen. Fiir die Formel 

C (0. C 0 CHs)Cs Hr 
C6H4, >o 

'C 0 



spricht der von H. v o n  P e c h m a n  n beobachtete quantitative Ueber- 
gang in Diphenylphtalid. Es wiirde also dem Acetylderivat der Phtal- 
aldehydsliure und dem Diacetylderivat der Diphtnlylslure I)  ent- 
sprechen. 

G e n  f. Universitiits-Lahoratorium. 

822. W. Muthmann und E. Baur: Untersuohung des kauf- 
lichen Thoriumnitrates und der Auer'achen Gluhkorper. 

(Eingegangen am 5. Juli). 

Es ist bekannt, dass die aus dem Monazitsand gewonnenen 
Thoriuinprapnrate durchaus nicht gleichwerthig sind, sondern sehr 
verschieden bezahlt werden, und zwar richtet sich der Preis natur- 
gemass nach der Leuchtkraft der daraus hergestellten Gliihstriimpfe. 
Die Lichtemission derselben schwankt in sehr weiten Grenzen; es 
kornmen Striimpfe in den Handel, die bei 38 mm Gasdruck eine An- 
fangslichtstarke von nur 60 - 70 Hefner -Kerzen gebeu, wlihrend sie 
bei den besten Priiparaten auf 130 Hefner-Kerzen steigen kann ; diese 
colossalen Differenzen haben zur Folge geliabt, dass die Fabriken die 
au3 ihrrm Thoriumaitrat hergestellten Striimpfe roo der pbysikalisch- 
technischen Reichsanstalt in Charlottenburg oder der chemisch- tech- 
nischen Versuchsanstalt in Kiirlsruhe auf Emissionsverniogen priifeii 
lassen und beim Verkauf entsprechende Garantie leisten. 

Ueber den Grund dieser Differenzen im Lichtemissionsvermii,aen 
herrachte bis jetzt rollige Unklarheit. Man weiss zwnr seit langer 
Zeit, dass Verunreinigungen der Thor-Cer-hlischung, wie Phosphor- 
saure, Alkalien, Eisen-, Chrom-, Aluminium-Oxyd, und vielee-Andere 
die Leuchtkrnft im ungunstigen Sinne beeiuflussen, und ist daher be- 
muht geweseu, die Methoden zur Reinigung der Thoriiim- und Cerium- 
Snlze imrner niehr zu rervollkonininen; allein es kamen haufig genng 
Fhlle vor, dass rerschiedene Portionen des gleichen Sandes bei genau 
deiiselbzn hrbeitsmethoden vijllig verschiedenwerthige Praparate liefer- 
ten, zum grlissten Aerger der Fabricanten, welche dadurch grosse 
Vrrluste erlitten. Man stand d r r  Erscheinong ratblos gegenuber, 
denn die Thornitrate schienen identisch zu sein, verhielten sich quali- 
tativ und quantitativ gaiiz gleivh, und der auffindbare Unterschied 
bestiind, wie gesagt, nur in den1 verschiedenen Emissionsvermligen der 
Gllhkorper. 
- 

1) Ann. d. Clem. 311, 268. 


