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E i n  Versuch zur  S p a l t u n g  des  p- Isoxyl i tons  mi t  ooncent r i r te r  
Ameisensriure zeigte, dass aus 14g Keton nnd dem gleichen Volumen 
concentrirter Ameisensiiure bei 30- stfindigem Kochen neben Verharzungs- 
producten die Hauptmenge des Icetons unveriindert zuriickgewonuen wird. 
Aceton und Isoacetophoron liessen sich nicht nachweisen. 

Aus dieser Untersuchung geht hervor, dass das in  der vorigen 
Abhandlung von K n o e r e n a g e l  und S c h w a r t z  beschriebene Keton 
Clz Hls 0, das Isobutenyldimethylcyclohexenon, mit den beiden durch 
alkalische Condensation aus Aceton entstehenden Ketonen gleicher 
Zueammensetzung, den a- und /I-Ieoxylitonen, n i c h t  i d e n t i s c h  ist. 

Es blieb nun noch die, freilich nach der vorliegenden Unter- 
suchung wenig wahrscheinliche Moglichkeit, dass das durch Conden- 
sation mittels S a l z s a u r e  entstehende Keton ClaHlsO von I’inner 
mit einem der beschriebenen identisch iet. Diese Frage wird durch 
d i e  folgende Abhandlung von K n o e v e n a g e l  und B e e r  beant- 
wartet, die zeigt, dass auch dieses Xyliton von den drei bis jetzt 
beschriebenen Ketonen gleicher Zusammensetzung verschieden ist. 
Qort iet auch eine tabellarische Zusammenstellung der hauptsachlich- 
s ten  Eigenschaften der vier isomeren Ketone gegeben. 

H e i d e l b e r g ,  Universitatslaboratorium. 

648. E. Knoevenagel und Hans Beer: Ueber die 
hahermolekularen Condensationsproducte des Acetons. 

(Saure Condensation des Acetons.) 
(Eingegangeu am 18. Juni 1906.) 

Im Anschluss an die vorstehende Mittheilung sol1 im Folgenden 
eine Untersuchnng iiber die durch Einwirkuug von S a l z s i i u r e  auf 
Aceton entetehenden hBhermolekularen Condensationsproducte, ins- 
besondere iiber das von P i n n e r  beschriebene Xgliton, ClZHlsO, mit- 
getheilt werden, welche die Verschiedenheit dieses Ketons von dem 
a- and 8-Isoxyliton , sowie von dem Isobutenyldimethylcyclohexenon 
(siehe die beiden. voranstehenden Abhandlungen) beweist. 



Zu dieser Untersuchung wurden uns von der chemischen Fabr ik  
C. A. F. K a h l b a u m  in Berlin in bereitwilligster Weise ,Kolben- 
riickstiinde von Phoronu zur Verfiigung gestellt, wofiir wir an dieser 
Stelle unseren besten Dank aussprechen. Diese Riickstiinde waren 
ein schwarzes, ziibflissiges, neutral reagirendes Oel. 

Sie wurden zuerst in Portionen von je 150 g bei 20 mm Druck 
destillirt. Hierbei wurden folgende Fractionen aufgefangeu : 
1 .  25-66O j e  12 g, 2. 60-1090 j e  17 g, 3. 109-1430 j e  20 g, 

4. 143-1640 j e  23 g, 5. 164-2000 je 17 g. 
Im Ganzen wurden so aus 952 g Riickstanden ale Summe d e r  

5 Fractionen 534 g Oel und etwa 400 g fester, harziger Riickstand er- 
halten. 

Das gewonnene Oel wurde nun unter Anwendung von Glaeperlen- 
aufsatzen wiederholt im Vacuum fractionirt. Bei der neunten Frac- 
tionirung wurden die unter 1050 bei 11 mm Druck siedenden Fractionen 
ausgeschaltet. N a c k  der 34. Fractionirung wurden schliesslich fol- 
gende Korper  I-IV von den angegebene'n Siedepunkten bei 11 mm 
Druck erhalten, wobei die zwischenliegenden Fractionen immer kleiner 
geworden waren. 

Kiirper I. K6rper I1 (Xyliton). 
Sdp. 120-1210: 6 g, Sdp. 127-1280: 14 g, 

B 121--122r: 5 B. )) 128-1290: 3 >>. 
Korper 111. KBrper IV. 

Sdp. 137- 1380'): 1 2  g, Sdp. 141-142": 14g, 
2 138-139": 4 g. B 142-1440: 4 >>. 

Die K6rper I und I1 sind ziemlich leichtfliissig, hellgelb, riechen 
schwach nach Geranium61 und erinnern bei h6berer Temperatur im 
Geruch auch a n  Campher. 

Die K6rper 111 und I V  sind zahfliissig und dunkelgelh gefarbt, 
Gleichzeitig mit den besprochenen, in die Korper I-IV zerlegten 

>Eolbenriickstiinden von Phoronc wurde uns von der Firma C. A. F. 
K a h 1 b a u  m, Berlin, noch ein zweites Priiparat, bezeichnet mit )>Riick- 
stande von Phorona , zugesandt, das angenfiillig andere Eigenschaften 
hatte und auch keine Spur  der K6rper I-IV enthielt; dagegen gelaog 
es, zwei Kohlenwasserstoffe V und V I  daraus zu isoliren. 

Diese BRiickstande von Phorona: reagirten neutral, waren sehr  
ziihfliissig und konnten ohne Erwiirmung kaum umgefullt werden. 
Wegen zu starken Schiiumens liessen sie sich weder im Vacuum, 
noch bei gew6bnlichem Druck destilliren. Eine Zerlegung gelang aber 
durch Destillation mit iiberhitztem Wasserdampf, dessen Temperatur 

1) Die Siedepnnkte wurden bei dem KBrper I11 umgerechnet aus den 
zuletzt bei 14 mm Druck beobachkten 142-1430, bezw. 143-1440. 
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anfangs 125O betrug und im Verlaufe der Destillation allmahlich nuf 
l G O o  gesteigert wurde. Der Destillationskolben war dabei in ein Oel- 
bad gesenkt, dessen Temperatur stets etwa loo hiiher gehalten wurde 
als die des Wasserdarnpfes. 

Aus je 300 g Harz erhielten wir so 30-35 g gelb gefiirbtes Oel. 
Im genzen wurden aus etwa 3 kg Rohmaterial 300 g Oel gewonnen. 

Das mit Natriumsulfat getrocknete Oel wurde bei 11 rnm Druck frac- 
tionirt destillirt, wobei die Dampfe eine 20 cm lange Glasperlenschicht 
passiren mussten. Zunachst wurden 6 Hauptfractionen von 90-175" 
ansteigend aufgefangen. Niedriger siedende Fractionen fehlten hier 
vollstandig. Nachdem die ganze Masse 18 Ma1 fractionirt war, wur- 
den schliesslich 2 scharfsiedende Kiirper erhalten, die folgende Siede- 
punkte zeigten und den Analysen nach (ca. 2 pCt. Saueretoff enthal- 
tend) aua unreinen Kohlenwasserstoffen bestanden. 

Sdp. 128-129O 110 mm] - 18 g I )) 129-1300 [ lo  mm] - 10 g 
Sdp. 140-141O [lo mm] - 10 g 1 n 141-14'2O [lo mm] - 2 g 

K6rper 

Korper 

Ihre Reingewinnung gelang am besten mit Hiilfe von Natrium- 
bisulfitlauge auf folgende Weise. 

14 g des bei 128-129O (10 mm) siedenden Korpers V wurden 
mit 70 g kauflicher Natriumbisulfitlange (etwa 36-proc.) 2 Tage lang 
auf der Schiittelmaschine geschiittelt nnd darauf noch einige Zeit am 
Riickflusskiihler zum Sieden erhitzt. Die Bisulfitlosung hatte sich ein 
wenig dunkel gefarbt. Das zuriickbleibande Oel gab bei der Destil- 
lation 9 g eines farblosen Korpers V, der bei 10 mm Drnck zwischen 
137- 1289 siedete. 

Analog wurden 10 g des Korpers VI vom Sdp. 140-142O (10 mm} 
mit Bisulfitlauge behandelt. Hieraus wurden 6 g des gereinigten Kiir- 
pers VI vam Sdp. 140-1410 erhalten. 

Eine Reinigung der Korper V und VI mit syrupiiser Phosphor- 
saure oder mit salzsaurem Semicarbazid ist ebenfalls nioglich, erwies 
sich aber als weniger zweckmassig. 

KBrper V und VI sind stark lichtbrechende, fast farblose Oele, 
die einen schwachen Oeruch besitzen. 

Z u s a m m e n s e t z u n g  und E i g e n s c h a f t e n  d e r  K B r p e r  I-VI. 
Analysenzahlen. 

Korper I: 0.1055 g Sbst.: 0.3042 g COa, 0.0972 g HsO. - 0.1335 g Sbst.: 
0.3755 g CO2, 0.1192 g BaO. - 0.1546 g Sbst.: 0.4342 g Cog, 0.1415 g HzO. 

K6rper 11: 0.1282 g Sbst.: 0.3789 g COz, 0.1176 g Hz0. - 0.1066 g Sbst.: 
0.3142 g GO*, 0.0958 g HsO. - 0.1538 g Sbst.: 0.4540 g COa, 0.1388 g HSO. 

Korper 111: 0.12Y8 g Sbst.: 0.4025 g COa, 0.1129 g HOO. - 0.0988 g 
Sbst.: 0.3062 g COs, 0.0840 g H20. 
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KBrper V: 0.1502 g Sbst.: 0.4825 g COa, 0.1603 g HaO. - 0.1484 g Sbst.: 

KBrper VI:  0.1410 g Sbst.: 0.4513 g COa, 0.1563 g HaO. - 0.1340 g 

Mol e k u l a r g e w i c h t ,  ermittelt durch Gefrierpunktserniedrigung in Eis- 

Korper V: Eisessig 12.62 g. 0.454 g Sbst.: 0.712O Gefrierpunktserniedri- 

KBrpcr VI: Eisessig 13.38 g. 0.364 g Sbst.: 0.4080 Gefrierpunktsernie- 

0.4778 g COa, 0.1574 g HaO. 

Sbst.: 0.4309 g CO,, 0.1454 g H90. 

essig. 

gung. - 0.770 g Sbst.: 1.2240 Gefrierpunktserniedrigung. 

drigung. - 0.711 g Sbst.: 0.790 Gefrierpunktserniedrigung. 

K i i r p e r  I. 
Molekulargewichtsbestimmungen vorbehalten, diirfte dem Eiirper I 

die Formel 4 5  €384 0s (= Cgz H18 0 + CH3. GO. CH3) znkommen, wenn- 
gleich es auffallt, dass e r  niedriger siedet a ls  der Kiirper I1 mit ge- 
ringerer Kohlenstoffzahl ((212) im Molekiil. 

E i n  k r y s t a l l i n i s c h e s  O x i m  konnte bisher von dem Kiirper I 
in  aikoholisch-wassriger Liisung rnit salzsanrem Hydroxplamin unter 
Zusatz FOU Kalihydrat nicht erhalten werden. 

S e m i c a r b a z o n  d e s  E B r p e r s  I. KGrper I wurde rnit einer 
concentrirten, wassrigen Liisung von salzsaurem Semicarbazid und 
etwas concentrirter Natriumacetatliisung auf der Schiittelmaschine ge- 
schiitteit. Nach einiger Zeit bildeten sich Rrystalle des Semicarb- 
azons. Nacb dem Umkrystallisiren aus Alkohol lag der Schmelz- 
punkt bei 148O. Beim theilweisen Liisen des Kiirpers in Alkohol 
wurde der Schmelzpnnkt des Riickstandes nicht gelndert. 

CO,, 0.0944 g HgO. - 0.1467 g Sbst.: 25.3 ccm N (18.5O, 747 mm). - 
0.1002 g Sbst.: 17.6 ccm N (240, 752 mm). 

Gef. C 61.09, 60.91, H 9.61, 9.80, N 19.49, 19.50. 

0.1425 g Sbst.: 0.3192 g COz, 0.1221 g HsO. - 0.1080 g Sbst.: 0.2412 g 

Danach liegt in dem Kiirper kein normales Semicarbazon vor 
ron  der Zusammensetzung: 

ClsHarOaNs. Ber. C 65.51, H 9.23, N 14.32. 
Es lasst sich aber anch aus den Analysendaten nicht ermitteln, 

wie das  Semicarbazid eiogewirkt hat. 
V e r h a l t e n  d e s  K i i r p e r s  I g e g e n  A l k a l i b i e u l f i t .  2 g des 

Kiirpers I wurden rnit 10 g Natriumbisulfitlauge 4 Stunden am Riick- 
flusskuhler zurn Sieden erhitzt. Es fand Aufliisung statt, und nach 
dem Erkalten erstarrte die Fllssigkeit oiillig zu einer festen, gelben 
hlasse Ein Riickstand hn Oel war nicht zu bemerken. Die Kq-- 
stalle wurden abgesaugt, rnit Aether gut gewaschen und alsdann mit 
Sodaliisung gekocht. Erst nach mehrstiindigem Sieden scbied sic11 

Reiirhte d D chern. Ge~el l~chaft  Jalirg SSSII. 220 



eine ganz geringe Menge Oel ab'). Das  Oel gab,  mit salzsaurem 
Semicarbazid wie oben behandelt, geringe Mengen Semicarbon, welche 
bei 143-145O echmolzen (anstatt 148'). Auch durch viertagiges 
Schijtteln des  Kiirpers I rnit Natriumbisulfitlauge fand Auflosung statt. 

K o r p e r  11, X y l i t o n .  
Der  Korper 11 gab bei der Analyse Zahlen (vergl. weiter oben), 

die auf die Zusammensetzung eines Xylitons, Cla Hls 0, fiihrten. Wir 
halten es fEr identiscb mit dem Xyliton (Sdp. 251-252O), welches 
P i n n e r  erhielt, als e r  (ahnlich wie hier) die durch S a l z a u r e  ge- 
wonnenen Condensationsproducte des Acetons der fractionirten Destil- 
lation nnterwarf. 

Das Oxim des Kiirpers wnrde nach den 
iiblichen Oximirungsmethoden mit salzsaurern Hydroxylamin i n  wassrig- 
alkoholischer Lbsung und unter Znsatz von Alkali oder Alkalicarbonat 
stets nur  als zPhfliissiges Oel erhalten. 

H y d r a z i n h y d r a t  u n d  P h e n y l h y d r a z i n  gaben mit dem vor- 
liegenden Xyliton ebenfalls keine festen Derivate. Mit Hydrazin- 
hydrat gab sich eintretende Reaction durch deutliche Erwiirmung knnd. 

S e m  i c a r  b a z i d c  h lor  h y d r a t  lieferte dagegen rnit Xyliton leicht 
ein krystallisirendee Derivat, freilich nicht das  normale Semicarbazon. 
Selbst die empirische Formel fiir diesen Korper iet noch nicht sicher 
ermittelt. 

Die Verbindung entsteht, wenn das  Xyliton rnit einer concen- 
trirten, wiissrigen Liisung von salzsaurem Semicarbazid unter Zusatz 
von essigsanrem Natrium langere Zeit geschiittelt wird. Schon nach 
zweistiindigem Schiitteln a u f  der Schiittelmaschine beginnt die Aus- 
echeidung von Krystallen, die nach etwa 6 Stonden vollendet ist. 
Auch ohne Anwendung der Schiittelmaschine erhalt man die Ver- 
bindung, wenn die concentrirte Lbsung von salzsaurern Semicarbazid 
nnd essigsaurem Natrium in Wasser unter Zusatz von Alkohol rnit 
dern Keton gemischt wird. Nach liingerem Stehen scheidet sich das 
Reactionsproduct krystallinisch ab. Das Rohprodnct schmilzt bei 
143O nnd nach dem Urnkrystallisiren aus verdiinntem Alkohol bei 
150°. Beim Eingiessen von Wasser  in  die concentrirte, heisse, alko- 
holische Lbsung scheidet sich der Kbrper  in weissen, glanzenden 
Blattchen aus. Zur Prijfung der  Verbindung auf Einheitlichkeit wurden 
die bei 150° schmelzenden Krystalle rnit etwa der dreifachen Menge 
Alkohol fractionirt gelost. Die nngelijst gebliebenen Antheile schmelzen 

O x i m  d e s  X y l i t o n s .  

1) Die Abscheidung des Ketons muss nach analogen Erfahruagen rnit 
concentrirten Alkalien durchgefiihrt werden. 



danach bei 151°, die aufgelosten nach dem Verdampfen des Alkohols 
bei 149.5". 

D e r  K6rper vom Schmp. 1 5 1 O  verlor weder beim Stehenlassen 
irn Vacuumexsiccator, noch bei 1 loo an Gewicht. 

0.1542 g Sbst.: 0.3413 g COa, 0.1304 g HaO. - 0.1065 g Sbst.: 0.2354 g 
COI, 0.0874 g HIO. - 0.1049 g Sbst.: 18.05 ccm N (27.50, 753 mm). - 
0.1046 g Sbst.: 17.65 ccm N (23.5O, 752.5 mm). 

Gef. C 60.40, 60.28, H 9.48, 9.20, N 18.66, 18.76. 
Fur ein normales Semicarbazon des Xylitons ware zu erwarten 

gewesen: 
C I ~ H ~ ~ O N ~ .  Bw. C 66.37, H 8.93, N 17.90. 

Die Analysenzahlen ermirglichten die Ableitung einer Formel 
nicht. 

V e r h a l t e n  d e s  X y l i t o n s  g e g e n  A l k a l i b i s u l f i t .  Das Xy- 
liton verhllt sich gegen Natriumbisulfit in der Kglte und in der 
Warme genau so wie das  Keton I (8. 0.). 

E i n  V e r s u c h  z u r  S p a l t u n g  d e s  X y l i t o n s  m i t  c o n c e n -  
t r i r t e r  A m e i s e n s g u r e ,  analog den Versuchen, die bei dem friiher 
beschriebenen Keton Cla HI* 0 (vergl. die voranstehende Abhandlung) 
durchgefiihrt wnrden, konnte mit der geringen, noch zur Verfiigung 
stehenden Menge Keton (6 g) nicht zu einem sieheren Resultat ge- 
bracht werden. Immerbin haben sich dabei aber Anhaltspunkte er- 
geben, dass die Ameisensaure, wenngleich langsam, so doch zersetzend 
a u f  dae Keton einwirkt. 

Aus den vorstehend mitgetheilten Eigenschaften iiber das mittels 
Salzelure aus Aceton entstehende Pinner ' sche  Xyliton geht mit 
grosser Walirscheinlichkeit hervor, dass es von den unter anderen Be- 
dingnngen aus Aceton entstehenden Xylitonen verschieden ist. Zur 
Erleichterung eines Vergleichs mijgen anf S. 3464 die Eigenschaften 
d e r  in  Frage kommenden Korper in tabellarischer Zusammenstellung 
folgen. 

K o r p e r  111 u n d  IV. 
Von den Fractiouen 111 nnd IV, die ihrer einander nahe liegen- 

d e n  Eigenschaften wegen im wesentlichen identische Producte ent- 
balten diirften, wurden bisher die in der Tabelle anf S. 3460 angege- 
benen Daten ermittelt. Fiir den Kiirper 111 konnte, vermuthlich weil 
er nnrein ist, durch die Analyse keine annehmbare Formel abgeleitet 
werden. Mit der oben angegebenen Formel C19Ha60 befinden sich 
zwar die Analysenergebnisse in gutem Einklange, die Kohlenstoffzahl 
dieser Formel steht aber nicht in einfacher Beziehung zu der dee 
Acetone.. 
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Von Natriurnbisulfitlauge werden beide Korper zurn Unterschied 
von den Korpern I und I1 (Xyliton) auch beim langeren Eochen nicht 
gel?&. Semicarbazone konnten vou den Korpern 111 und IV bisher 
oicht erhalten werden. 

K o r p e r  V. 
Den in der Tabelle auf S. 3460 mitgetheilten Daten sei noch 

hineugefiigt, dass nach der Gleichung 
5CH3.CO.CH3 = 5Ha0 + C15H20 

ein Kohlenwasserstoff C I ~ H Z O  (C 90.0, H 10.0) entstehen sollte. Die 
Richtigkeit der in  der Tabelle aufgestellten Formel Ct5 Hpg vorausge- 
setzt, rniisste eine Hydrirung bei der Condensation stattgefunden 
haben, die gewiss zu den Miiglichkeiten gezahlt werden dart; da  j a  
sauerstoff haltige Producte hydroarornatischer Natur (Isoacetophoron, 
Xyliton) bei der Aceton-Condensation entstehen. die, nach manchen ana- 
logen Erfahrungen l), im Verlauf der Condensation zum Theil unter 
Abgabe von Wasserstoff auf einen anderen Theil der Zwischenpro- 
ducte reducirend gewirkt haben konnen. Ein naheres Studium muss 
iiber den Korper V und seine Entstehung noch Aufkliiruog ver- 
schaffen. Noch besondere erwahnen miichten wir, dass Verbindungen der 
Znsammensetzung CIS H24 zu den Sesyoiterpenen zahlen, mit denen 
der  Eohlenwasserstoff auch in reinen Eigenschafteo : irn Siedepunkt, 
spec. Gewicht und Geruch, manche Aehnlichkeit zeigt. 

Der  hohe Wer t  69.8, der fiir die Molekularrefraction gefunden 
wird (s. Tabelle), stellt diesen Kohlenwasserstoff anscheinend in die 
Reihe derjenigen Verbindungen, die dnrch besondere Constitution (benach- 
barte Doppelbindungen) abnorrn hohe Werthe der Molekular Refrac- 
tion zeigen. 

C I ~ H ~ T  Ber. 67.1. C I ~ H , ~ ) Z  Ber. 67.9. 

K o r p e r  VI. 
Die Formeln C1sH30 und H36 dieses Kohlenwasserstoffes 

(s. Tabelle) stehen mit der Dreizahl d w  Kohlenstoffs im Aceton, 
aus  dem der Korper durch Condensation entstand, im Einklang. Zwi- 
schen beiden mochten wir zunachst nicht sicher entscheiden; wenn 
zwar die Analysen besser zur Formel CzlHss stimmen, so diirfte doch 
der  Siedepunkt mehr einer Formel Cle Hso entsprechen. 

Zu Korper V und VI sei noch erwahnt, dass auch von anderer 
Seite bei Aceton-Condensationen Kohlenwasserstoffe beobachtet wurden. 

I) Paal  und S t r a s s e r ,  diese Berichte 20, 2756 [1887]. Paa l  und 
Dencks ,  diese Berichte 36, 493 [1903]. Knoevenagel ,  diese Berichte 36, 
2803 [1903]. Knoevenagel  und F u c h s ,  diese Berichte 36, 2848 [1903]. 
Knoevenagel  und B e r g d o l d t ,  diese Berichte 36, 2857 [1903]. 



Von B a e y e r ' )  wurde aus einem Product ClaHsaO, das bei der Be- 
handlnng von Mesityloxyd mit Natriumamalgam entstanden war, durch 
Chlorzink ein Kohlenwaseerstoff Cia Hto ,  Sdp. 170- 180°, erhalfen. 
V. G a s s e l i n 2 )  erhielt aus reinem Aceton durch Einwirkung von 
Fluorbor einen oligen Kohlenwasserstoff von der Formel  Hao, 
welcher im Vergleich mit unseren Kohlenwasserstoffen einen erheblich 
hiiheren Siedepunkt (280-282 O) zeigte. 

H e i d  e l  b e r g ,  Universitiitslaboratorium. 

649. J. Marcusson: Zur Theorie der Verseifung. 
[Yittheilung aus dem Kgl. Materialpriifungsamt Gr. Lichterfelde W.] 

(Eingegangen am 8. October 1906.) 

Nach L e w k o w i t  s c h  3, sollen sich bekanntlich in  unvollkommen 
verseiften Fetten Mono- bezw. Di-Glyceride Gnden und durch hohe 
Acetylzahlen nachweisbar sein. D a  auseer Mono- und Di-Glyceriden 
nocb eine ganze Reihe anderer Verbindungen (Oxysauren, Lactone 
U. 8. w.) durch die Acetylzahl angezeigt werden, und da  auch von 
B a l b i a n o  4) auf die hlifiglichkeit der Bildung solcher Stoffe bei der 
Verseifung hingewiesen ist, habe ich schon seit langerer Zeit die Ver- 
suche von L e w k o w  i t s ch  in abgeanderter Weise wieder aufgenommen 
i n  der Absicht, etwa gebildete Mono- oder Di-Glyceride wenn miiglich 
als solehe zu isoliren und dadurch eine neue Stiitze fiir die Theorie 
der stufenweisen Verseifung zu schaffen. 

L e w k o wi t  sc h hat  aus siedenden Mischungen von Fet t  und 
wiissriger Alkalilauge von Zeit zu Zeit Proben entnommen und das  
aus diesen durch Ansluern mit Salzsaure nbgeschiedene Fet t  zur Be- 
stimmung der  Saurezabl, Acetylzahl und H e h  n er - Zahl verwendet. 
Dabei wurde in den meisten Fallen bei zunehmender Saurezahl ein 
Ansteigen der Acetylzahl und gleichzeitiges Fallen der H e h n  er-Zahl ,  
in  einigen Fallen zickzackformiges Auf- und Absteigen beider Zahlen 
beobachtet. 

Eine Anreicherung etwa gebildeter Mono- oder Di-Glyceride 
glaubte ich nun durch Entfernen der freien Fettsauren aus dem Re- 
actionsproduct der unvollstandigen Verseifung erzielen zu kiinnen. 
Demgemass verfuhr ich folgendermaassen: 

1) Ann. d. Chem. 140, 301. 
2) Ann. Chim. Phys. 171 3, 5-83. 
3) Diese Berichte 33, 89 [1900]. 4) Diese Berichte 36, 1.571 [1903]. 




