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ungefahr 4 des ganzen Volums ein, das andere Rohr war fast voll- 
konimen ausgefiillt.) Es zeigte sich dabei , dass die Geschwindigkeit, 
mit d r r  die Umwandlung vor sich geht, van dem iiber der Fliissigkeit 
befindlichen freien Rauin ahhangig ist. Die Umwandlung geht also 
hauptsachlich in dem Dampf vor. 

In Folge diesrr Versuche habe ich in der Sitzung der naturwissen- 
schaftlichen Gesellschaft zu Charkow ausgesprochen *), dass die Urnwand- 
lung des Isobutylbromids durch Zerfallen der Verbindung i n  Butylen 
und Rromm:isserstoff und deren Wicderverbindung bervorgebracht wird 
untl dass die Zersetzung , sowie auch die Wiedervereinigung wahrend 
des Erhitzens vor sich geht. Es gebt hierbei also ein Process der 
Dissociation u n d  Association gleichzeitig vor und dasselbe findrt wahr- 
scheinlich auch bei den Gasen statt, d. h. die Dissociation geht gleich- 
zeitig rnit der Association vor, welche letztere aber deshalb nicht zu 
erkenncn ist, weil s'ich bei derselben die anfangliche Verbindung wie- 
der bildet. 

Ich habe diese vorlaufige Mittheilung machen wollen, um mir das 
Itecht zu siqhern, diese van niir entdeckte Reaction weiter zu ver- 
f'olgen. 

C h a r  k o w ,  Universitatslaborutorium 29./31, August 1875. 

368. Herm. W. V o  g e l :  Ueber die Absorbtionsspectra verschiedener 
Farbstoffe, sowie dber Anwendung derselben zur Entdeckung von 

Verfalschungen. 
(Vorgetragen i n  der Sitzung vom Verfasser.) 

Verschiedene neuerr Publikationen iibrr die Erkennung gewisser 
Verfalschungeii von Getranken durch farbende Stoffe beschrriben 
maricherlei chemische Reactionen, durch welche man gewissc Farb- 
stoffe und ihre Surrogate nachweisen kann. Diese chemischen Re- 
actionen fiihren jedoch in solchen Fallen selten zum Ziel, wo man es 
nicht mit einem, sondern rnit mehreren farbenden Stoffen zu thun hat. 

Hier kommen Unsicherheiten vor, die den Werth mancher Re- 
agentien illusorisch machen, namentlich gilt dieses in Bezug auf die 
ittinstlichen Farbungen des Weines a) .  Demgegentiber diirfte es wohl 
nicht ungerechtfertigt sein, wiederum auf die Wichtigkeit des schon 

') Vergl. Verhandlungen d. naturwisvenschaftlichen Gesellschaft zu Charkow 1874. 
2,  Beim Weinbauer-Congress in Colmar (September d. J . )  wurde niehrfach be- 

hauptet, dass die Chemie biu jetzt kein Mittel biete, gefiilschten Wain von echtern 
zu nnterscheiden, wenn die Falschung nicht gerade eine sebr plunipe sei. Ein Redner 
versicherte, es gehe 482 Stoffe, deren sich die Weinfalscher bedienten. Am meisten 
gefAlschte Weine weist Norddeutschland auf. 



mehrfach von S o r b y ,  P h i p s o n  (1. A. zu solchen Untersuchongen vor- 
geschlagenen Spectroskopes hinzuweisen, ein Instrument, das niit 
Hiilfe weniger Reagentien unter Umstariden so entschieden Resultate 
giebt, dass alle andern Ei kennungsmittel dagegen zuriickstehen miissen. 
Der Grund, dass die spectroskopische Priifungsmcthode nicht allge- 
meinen Anklang gefunden hat, mag darin liegen, dass durcb S o r b y ' s  
Publicationell der Irrthum entstanden sein mag, man bediirfc dnzu 
eines Mikrospectroskops oder sonst eines kostspieligen complicirten 
Instruments. Solches ist in der That abrr  nicht nothig. Zu den Unter- 
suchungen reicht ein gewiihnliches Taschenspectroskop') vollstandig aus 
und geniigen eiiiige Reagrnsglaser oder Flischchen und sehr eirifache 
Rragentien. Selbstverstdndlich Iasst sich dazu aucb ein gewohrilicher 
Spectralapparat benutzen. 

Sieht man damit auf den blauen Himmel, so sieht man das 
Spectrum von Orange bei der Linie C bis Indigoblau, d. h. etwas iiber 
die Liiiie G hinaus. Das Absorbtionsspectrum einer Fliissigkeit er- 
kennt man am bequemsten, wenn man dieselhe auf weisse flacbe, 
viereckige, r twa 1 CPntm. dicke Flaschchen fullt und diese vor den 
Spalt setzt. Dir kostspieligeren ,,Absorbtionskasten' sind fur diese 
Zweeke nicht nothig und sogar weniger praktisch. 

Es ist bekannt , dass die Absorbtionsspectra verschiedener, sonst 
selrr ahnlich gefarbter KorpeP oft sehr verschieden sind, dass aber 
auch im Gegentheil viele chemisch ganz verschiedenartige Korper eiri 
sehr ahnlichcs Absorbtionsspectrum zeigen , z. B. Eisenchlorid und 
alkoholische Jodlosung. Diese Thatsachen sind aber kein Einwand 
grgen die Absorbtiorissppctralarialyse. Es verlralt sich hiermit ahnlich, 
wie mit der Polarisationsanalyse; diese ist keineswegs auf alle Kor- 
per anwendbar, sondern nur auf diejenigen, welche die Polarieations- 
ehene drehen, fur diese aber ist sie ganz unschatzbar 

Die Absorptionsspectralanalyse setzt selbstverstandlich die Kennt- 
niss der Absorbtionsspectren der verschiedenen Stoffe voraus. Eine 
ziemliche Zahl derselben ist durch die bisherigen Untersuchungen be- 
kannt, dennoch bleibeu noch genug zu bestimmen iibrig. Ein Uebel- 
stand, der der Verbreitung der Spectrnlkunde erheblich in den Weg 
tritt, ist die ungeniigende Zeichnung und Beschreibung der Absorb- 
tionsspectren Auf gewohnlichem Wege gefertigte Zeichnungen wer- 
den fast immer durch den Lithographen oder Holzschneider urigenau 
wiedergegebm und rioch mehr durch den Farbendruck verunstdtet. 

I )  Ich bedieile niicli eines solchen von S c h m i d t  & H a e n s c h  in Berlin (der 
Preis ist 12 Thlr.); dasselba sp;tniie ich in einen Retortenhalter, so dass es horizontal 
ucd der Spalt senkrecht steht, nnd richte es direct anf den I-fimmel oder reflec- 
tire Ilimnielslicht niit Hiilfe cines Spiegels auf den Spalt;  dipsen htelle ich SO eng, 
doss die  IIauptlinien C D E F G iind einige zwischen liegende N e b e n h i e n  deutlich 
hervortreten, sie dienen zur Orirntirung. 



Selten trifft man daher eine richtige Zeichnung eines complicirten 
Absorbtionsspectrums '). 

Urn diesem Uebelstande aus Clem Wege zu gehen, bediene ich 
mich zur Darstellung der Spectren der graphischen Methode, welch? 
ich bereits bei Darstellung meiner photographischen Spectren ange- 
wendet habe. (Diese Rerichte, Jahrg. 7, S. 459). Auf einer Hori- 
zontallinie als Abcisue, die durch die F r a u e n h o f e r ' s c h e n  Haupt- 
linien abgetheilt ist, wird die Absorbtion, welche irgend ein Stoff' 
giebt, durch eine Curve ausgedriickt, die um so hijher steigt, j e  inten- 
siver die Absorbtion ist 

Figur 1. 

So giebt Rosanilin bei geeigneter Verdiinnung bekanntlich einen 
dunkelti Absorbtionsstreif im Griin, der nach D im Gelb hin plijtzlich 
i n  Hell iibergebt, nach der Linie E ini Chiin rasch, dann nach F hin 
ailmalig abnimmt, solches ist approximativ durch die punktirte Curve 
in Fig. 1. deutlich ausgedrkkt .  Bei starkerer Verdiinnung sieht man 
nur einen schmalen Streif zwischen E und D, der in Fig. 1. durch 
eine kurz ausgezogene Curve angedeutet ist. 

Die Sache ist so leicht verstandlich, dass eine nahere Auseinander- 
setzung kaum nothig ist, und so leicht ausfiihrbar, dass auch der des 
Zeichnens Unkundige ein verstlindliches Absorbtionsspectrum darstellen 
kann 2) .  Eine genauere Angabe dr r  Lage der Absorbtionsstreifen ist 
fur die Praxis insofern unnothig, als schon eine geringe Concentrations- 
anderung oder eine Veranderung des Brechungsindex der Losung 
ihre Grenzen verriickt. 

Die Absorbtionsstreifen der wichtigsten Farbstoffe, welche fur die 
Absorbtionsvpectralanalyse 'in Betracht kommen, lirgen zwischen C und 
F, die jenseits C liegenden erfordern zu ihrer Erkennung Sonnenlicht, 
das nicht immer zur Disposition ist und daher hier, wo es sich um 
praktische Proben handelt, ausser Frage gelassen worden ist. 

Angeregt durcb Fachmanner , habe ich mich zunachst mit den 
Parbstotfen beschaftigt, welche zur Verfalschung des Weins dienen 
iind von denen bisher nur einzelne spectroskopisch untersucht sind3). 

Hier kam es vorerst darauf a n ,  die Spectralreaction des reinen 

I )  Auch die Flaminenspectra in den meisten Tafeln der Lehrbiicher iiber Chemie 

2 ,  Eine noch rationellere, aber fur praktische Zwecke zu weit gehende Dar- 

3, S o r b y  hat die Verfalschungen durch Campecheholz, Fernambuk, Rathana 

sind hiichst ungenau, Gfters geradezu falsch. 

htellungsweise verdanken wir J. M i i l l e r  (Pogg. Ann. 72,  p. 76). 

wurzel und Scharlachbeare gepriift (Chemical. News Bd. ZO), 
Malven, Rorng i  die rnit Fuchsin. (Zeitschrift f. analyt. Ch. IX, 121.) 

P h i p s o n  die durch 
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Rothweins zu untersuchen. S o r b y  hat zu den1 Zweck den Farbstoff 
des Rothweins selbst und den Farbstoff frischer Beeren zu isoliren 
versucht. (Quaterl. J. of microsc. Sc. 1869, p. 358. D i n g l e r  198, 
p. 243.) I n  der Praxis hat man es jedoch nicht mit dem isolirten Farb- 
staff, sondern mit der Mischung desselben mit Wasser , Weingeist, 
Weinsaure als Wein zu thun, und ich hielt es daher fur zweckmassi- 
ger, die Reaction der reinen Weine selbst spectroskopisch festzustellen. 
Die Beschaffung viillig reinen Rothweins war schwieriger, als es den 
Anscbein hatte. Darch Hiilfe befreundeter Weinhandler erhielt ich 
einen vollig reinen Assmannshauser, einen Burgunder Nuit, einen Cote 
d'or und einen Bordeaux. Obgleich alle drei i n  Intensitat der Farbe 
urid Alter sehr verschieden, zeigten sie doch iibereinstimmend folgende 
Spectralreactionen : 

Reiner concentrirtrr Wein l6scht das ganze Spectrum aus bis auf 
Orange (Fig. 2 a I), Verdiinnter Wein loscht Dunkelblm fast gaiiz 
aus, lasst Hellblau leicbt durch, .absorbirt aber Griin u n d  Gelbgriin 
starker. Die Absorbtion nimmt nach D hin wieder a b  (Fig. 2 a 11). 
Das Roth geht unverandert durch. Mit Weinsaure oder Essigsaure 
versetzt , dunkeln diese reinen Weine nur  nnbedeutend. 

Figur 2. 

I. Reiner Rothwein 
11. Verdiinnter Ruthwein 

L u_-_ Rothwein + N H 3  
-. r._ 

Mit Ammoniak versetzt, andert sich die Farbe der Weine i n  
Dunkelgraugriin, und werden sie zuglrich erheblich undurchsichtiger, 
man muss daher starker rerdiinoen, um das Absorbtionsspectrum deut- 
licher zu beobachten. Dieses ist jetzt ein total anderes: Indigo- und 
Blau werden stark verschluckt, gegen Griin sinkt die Absorbtion und 
ist im Gelb und Orange am Geringsten (Fig. 2 b). Im Orange zeigt 
sich zwischen den leicht erkennbaren Linien, die ich zur Orientirung 
rnit kleinen Buchstaberi c u. d bezeichnen will, ein scbwacher Ab- 
sorbtionsstreif. Irn Lampenlicht treten diese Erscbeinungen vie1 weni- 
ger charakteristisch hervor, dahrr bedieiie ich mich bei meineii Reactio- 
lien stets des Tageslichtes. Der  .I bsorbtionsstreif des allialischen 
Weins ist bei Larnpenlicht kaum wahrnehmbar. Anders sind n u n  
die Spectralreactionen der Farbstoffe, welche zum Fgrben der Weine 
dienen. I n  erster Linie verwendet man hierzu K i r s c h s a f  t , H e  i d e 1 - 
h e e r s a f t ,  zuweilen F l j e d e r s a f t ,  urid in Frankreich den Extract 
der braunen M a l v e n b l i i t h e n .  



1250 

Die Farbung, welche diese, zwar der Gesundheit aber nicht dem 
Geschmack der Weine unschadlichen Stoffe erzeugen, sind in dcr That 
ausserst weinlhnlich, und das blosse Auge diirfte nur schwer einen 
charakteristischen Unterschied wahrnehmen. Auch die Spectralreactiorr 
der reinen Safte giebt keinen eehr eiheblichen Unterschicd. Ich unter- 
suchte K i r s c h s a f t  und H e i d e l  b e e r s a f t  nach den] ilusdriicken mit 
Wasser und Filtriren, F l i e d e r b e e r e n  und M a l v e n b l i i t h e n  in al- 
koholischem Extract nach der Verdiinnung niit Wasser. Alle diese 
Safte lassen in concentrirter Form in Schichten von 1 Centm. Dicke 
nur das weniger brechbare Orange des Spectrums durch (Fig. 3 a I). 
Durch Verdiinnen wird die Absorbtion schwlcher, es erscheint die 
D-Linie, das Grlb (Fig. 3 a II), dann das  Hellblau und bei weiterem 

Figur 3. 

Heidelbeere, Malve, cone. 
Fliederbeere, cone. 

. . . .  d d. m i t T  

Rotbwein + 

Rothwein + - 
f Heidelbeere 

Flierler + Alaun 

Malve + Alaun 

siisse Kirsche 
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Verdiinnen erkennt man nur eine allmiilig nach G ini Indigo und E 
im Griin hinansteigende und nach D roth abnehniende Verdunkelung 
(siehe die ausgezogenen Linien Fig. 3 b - e). Verdiinnt man Kirsch- 
saft, Heidelbeer- und Fliedersaft, reinen Rothwein nnd Malve i n  5 
Glasern mit Wasser, s o  d a s s  s i e  u n g e f a h r  g l e i c h e  F a r b e n -  
i n t e n s i t a t  z e i g e n ,  so erscheint Wein etwas gelblicher als 
8aurer Kirschsaft , dieser etwas gelblicher als Heidelbeersaft, dieser 
etwas gelblicher als Fliedersaft und Malve. Ihre Spectra stimmen 
aber sehr oahe iiberein, wie die ausgrzogenen Linien Fig. 3 b - e 
ergeben und Fig. 2a. 11. 

Deutlichere Unterschiede treten aber hervor. wenn man die Pro- 
ben,  welche so weit verdiinnt sind, dass sie noch Blau zwischeri F 
und Q durchlassen, auf 2 CC. rnit 1 Tropfen Weinsiiure 1 : 10 versetzt. 

F l i e d e r b e e r e n s a f t  wird dadurcb intensiv rothgelb und sein 
Absorhtionsvermiigen wird enorm gesteigert (siehe die punktirte Linie 
in Fig. Y d), so dass er jetzt Blau und Grdn und einen Theil des Gelb 
bis nahe D vollstandig ausloscht. Rei starkerer Verdiinnung lasst 
er wieder Blau hindorch. 

Sehr abnlich verhalt sich M a l v e n b l i i t h e ,  sie wird durch Wein- 
saure intensiv weinroth (nicht gelbroth wie Flieder) und absorbirt 
dann bei hinreichender Concentration das ganze Spectrum bls nahe D 
(siehe die punktitte Linie in Fig. 3 e). Von zwei Proben verdiinnten 
Fliedersafts und Malvenbliithe, beide von gleicher Intensitat, dunkelt 
bei Zusatz je eiues Tiopfens Weinskure Malvenbliithe bei weitem in- 
tensiver als Flieder, und die Absorption erstreckt sich bei Malve 
weiter nach D. 

H e i d e l h e e r s a f t  und s a u r e r  K i r s c h s a f t  verdunkeln rnit T 
ihre Farbe nur massig, ohne deren Nuance zu andern, die Absorption 
in Griin und Durikelblau wird dadurch starker, aber bei weitem nicbt 
in dem Grade, als beim Fliedersaft und Malve. Die p u n k t i r t e n  
Linien in Fig. 3 a  - e driicken das Absorbtionsspectrum der rnit Wein- 
saure versetzteri Safte aus. Farbt man einen Weisswein rnit den 
gedachten Saften und setzt dann T hinzu, 80 ist die Vcrdunkelung 
nicht so intensiv als bei reinen Saften, weil im Wein schon T ent- 
halten ist. 

R e  i n  e Wei  n e dunkeln ihre Farbe durch Zusatz von Wrinsaure 
n u r  g a n z  u n b e d e u  t e n d .  Ieh fand solchr lcise Verdurikelurig alleiri 
beim hssmannshauser, dagegen nicht beini Macon und Nuit Ein Wein. 
dessen Farbe durch Zusatz von T dunkelt, erregt Verdacht, dass eine 
kiinstliche Farbung vorliegt, obgleich kein zuverlassiges Resultat ge- 
wonnen ist. 

Charakteristisch aber und von der Weinreaction abweichend ist 
das Verhalten gedachter Safte zu Ammoniak. Ein Tropfen Ammoniak 
zu etwa 2 CC. derselben gesetzt, farbt diese zunlchst dunkler, so dass 
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man sie niehr verdiinnen muss, um das Ahsorptionsspectrum zu sehen, 
dann andert Animoniak ganzlich die Farbe und das Absorbtionsspec- 
trum. Kirschsaft wird dadurch graugriin wie Wein,  Heidelbeersaft 
anfangs rein blau, spatergrau, Flicderbeersaft olivengriin und Malven- 
tinctur sch6n griin wie Grass oder ChlorophylllGsung eine Farbung, 
die nicht lange von Bestand ist. Die Fiiirbung der drei ersten ist 
der Farbung des Weins rnit Ammoniak ziemlich Ahnlich. Im Spec- 
troskop offeribart sich aber sofort ein Unterschied, in  d e m d i e  
s i i m m t l i c h e r i  h i e r  g e n a n n t e n  S i i f t e  m i t  A m m o n i a k  e i n e n  
A b s o r b t i o n s s t r e i f  a u f  d e r  D - L i n i e  g e b e n ,  d e r  n a c h  b e i d e n  
S e i t e n  s a n f t  v e r l a u f t ,  wahrend Wein nur eine sehr schwachr 
Absorbtion in  der Mitte zwischen D urid C zeigt (s. Fig. 3 d - k ) I ) .  

Weisswein rnit den genannten Farbstoffen lersetzt, zeigt dieselben 
Farbenanderungen rnit Ammoniak ; bei Gegenwart van vie1 Weinsaure 
sind die Farben auf Zusatz !on N H ,  mehr blaulich. 

Die Lage der Absorbtionsstreifen van Heidelbeere, IGrsche und 
Flieder unterscheiden sich nicht erheblich , wahrend der Absorbtions- 
streif der Malve etwas weiter ins Roth hineingeht, er erstreckt sich 
bis zur Linie c, wahrend die anderen bei der Linie d aufhiiren (siehe 
Fig. 3 i) vorausgesetzt, dass man zur Vergleichung Flussigkeiten van 
gleicher Helligkeit angewendet hat. Der  schwache Absorbtionsstreif 
des Weins rnit N H ,  fallt mit der weniger brechbaren Seite des Streifen 
van Malve rnit NH,  zusammen, letztere aber erstreckt sich weit iiber 
D hin und unterscheidet sich dadurch van Wein ganz zweifellos. 

Selbst wenn der Wein zum Theil Naturfarbe hat rind nur kiinst- 
lich dunkler gemacht worden ist, lasst sich leicht der Zusatz an frem- 
den Farbstoff entdecken, so zeigt Fig. 3 Curve 1 die Reaction eines 
solchen Weins, der mit Heidelbeeren theilweise gefarbt wurde. 

Aehnliche Reactionen zeigt van anderen Farbstoffen nur Lackrnus, 
der aber durch seine Reaction gegeri Salpetersaare zu erkennen ist. 
Ein Ttopfen Salpetersaure zu 2 Cubctm. des massig verdiinnten, oben 
gedachten Farbstoffe gegeben, farbt diese erheblich dunkler, Lackrnus 
dagegen heller. 

Haben die Farbstoffe bereits eine Zersetzong erfahren, so zeigen 
sich die Farbenveranderung iind der Absorbtionsstreif mit N H, nicht 
mehr so deutlich *). Aehnliches bemerkt man bei gefiirbten verdor- 
benen Weinen. Diese lassen sich aber sehr gut mit Gelatin? priifen (s. u.). 

urn die Art des Farbstoffs festzustellen, giebt es noch folgende 
sioliere Reactioiien: 

’) Fig. 3 k ist zwischen U und C durch den Holzschnitt etwas verzeichnet. 

2,  ICs ist deshalb noch festzustellen, inwieweit der Farbstoff sich beim Altern 
Man rergleiche damit Fig. 2 6. 

der Weine verlndert. Die gltesten von mir gepriiften Weine waren fllnfjlhrig. 
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P h i p s  o n erkannte , dass Malvenfarbstoff mit Alaun einen Ab- 
sorbtionsstreif hei der D-Linie giebt. Ich beobachtete dasselbe beiin 
Flieder. Verdiinnt man beide Farbstoffe so weit niit Wasser, bis aie 
ziemlich gleich durchsichtig sind und ungefahr das Absorbtionsspectrum 
Fig. 3 d geben, und setzt alsdann zu j e  2 CC. einen Tropfen gesattigte 
Alaunlosung, so farbt sich Flieder darnit langsam hochst intensiv violett, 
urid seine Absorbtion setzt dann zwischen d und D plotzlich ein, rasrh 
steigend und riach Blau hin ganz allmahlig abnehmend (Fig. 3 m.) 

Malve wild mit Alau blaulich und triibe, zeigt eine plotzlich auf- 
tretende Absorbtion bei d, die aber nach Griin fiillt, so dass E, C und 
F deutlich hervortreten (Fig. 3 n). Diese Blaufarbung neben Triibung 
und grossere Durchsichtigkeit fiir G r  iin ist fiir Malve charakteristisch. 

Rei Verdiinnung der Parbstofflosungen riickt der Anfang der Ab- 
sorbtion mebr nach D. Dieselben Farbstofe geben jedoch mit Alaun 
bei Gegenwart der Weinsaure andere Reactionen ; Flieder farbt sich 
dann gelbroth, Malve weinroth und der charakterische Absorbtions- 
streif auf D erscheint dann nicht. Da nun im Wein stets Weinsaure 
enthalten ist,  so ist mit Alaun ohne Weiteres der Farbstoff nicht zu 
erkennen I). Man kann jedoch die Reaction wieder herstellen, wen0 
man den Wein vorsichtig mit verdiinntem Ammoniak neutralisirt, bis 
die Farbenanderung eintritt uud dann ein paar Tropfen Essig- 
saure hinzusetet, bis die rothe Farbe wieder erachelnt. Jetzt lasst 
sich die Flieder- und Malvenreaction rnit Alaun sehr gut erkennen, 
da  Essigsiiure das Entstehen der Absorbtionsstreif auf D nicht ver- 
hindert. 

Malve zeigt hierbei nicht die intensive Reaction von Flieder, da 
sie durcb N H ,  z. Th. zersetzt zu werden scheint, doch erkennt man 
sehr gut mit Alaun die blauliche Parbe und den Absorbtionsstreif. 

Reiner Wein wird durch Alaun n i c h t  verandert. Kirsche dunkelt 
mit Alaun vie1 weniger als Flieder und Malve und zeigt dann nur 
eine etwas intensivere Absorption als Fig. 3 b. Heidelbeere dunkelt 
durch Alaun noch weniger als Rirsche mit unwesentlicher Aenderung 
der Absorbtion. B e i d e  z e i g e n  d a m i t  k e i n e n  A b s o r b t i o n s -  
s t r e i f  auf D. 

Fau r e erkannte, dass reiner Weinfarbstoff durch Zusatz von 
Tannin und Gelatine vollstandig ausgefallt wird; Malve dagegen nicht. 
Diese Reaction kann ich bestatigen, indem ich hinzufiige, dass auch 
Fliederfarbstoff durch Tannin und Gelatine nicht ausgefallt wird. 
Dagegen wird der Farbstoff der Kirsche und Heidelbeere zum grossen 
Theil durch Tannin mit Gelatine gefallt. 

Versetzt man 2 Cubctm. eines Rothweins nit 10 Tropfen Tannin- 

1) P h ip  B on hat vermuthlich nur die Reaction den Malvenextracts, niclrt aber 
die des damit gefdrbten Weins unteraucht. 

Bericbte d D. Chem. Qesellschalt. Jahrg. VI11. s3 
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liisung von 2 pCt. und 6 Tropfvn Geltititie von 2 pCt. und llsst den 
Nirderschlag absetzcn, so bleibt bei reineni Wein in der klareu Fliis- 
sigkeit nur ein ganz schwachw rosa oder gelber Schininier ziiruck, bei 
kunatlich gttfiirbtem Wein dagegttn rine merklicshe Farbung, die bei 
Kirsche und Heidelbeere deutlicli rosa ist. Diese Reaction ist selbsl 
bri zersetzten Weinan noch branchbar, wenn die R.raction mi't N H ,  
vcwagf. Mach man danebrn einen Controllversuch niit reinem Weiu, 
so iat eine Tiiuschung kaiim miiglich. Fliederfarbstoff u n d  Malve bil- 
den soniit eiiie Gruppe fiir sioh, ebenso wie Kirscht. 1,) und Hvicielbrerc., 
t h  Glieder dereelben Gruppv zcigeti unter sich growe Aelitrlic~hkt~iti~ii, 
dip Oruppen untnr einander aber sehr bestirnmte Untrrschiedr. 

Kirsche und Heideibrerfarbstolt' sichcr zii unterscheiden, is[ scliwierig. 
Ueber Verfiilschungen mit nndrrc~n Fnrbstoffeii, die vital Iciclitn 

B e r l i n ,  im September 1875. 
zii erketrnen sind, werde ich spltor berichten. 

A. P i n n e r  : Notiz iiber den Kohlenwasserstoff C, H,, 
erscheitit in1 niicstistrn Heft. 

NiicLstr Sitzung: Mnntag, 25 October 

A. Y;. S c l i a d e ' s  Bocbdruckerei (1,. S c l r n d e J  i n  Berlin, Stalischreiberstr. 47 




