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S i l b e r b e n z o a t  = C 7 H 5 A g O 2  = Y O x 5 . 1 4 =  102.8; beoL. kryst. 
v = 102.7 (Sci i r i jder)  [IX, 18991. 

Y i l b e r s u o c i n a t  =C,H,Ag,O,  = 1 7 ~ 5 . 1 4 =  87.4; beob.kryst. 
v = 86.2-87.2 ( S c h r o d e r )  [X, 8491. 

H a r l s r u h e ,  den 21. October 1877. 

471. F. von Lepe l :  Spectralanalgtische Notir. 
(Eiogegangen am 29. October.) 

I n  neuerer Zeit benutzt man den Saft von der rothen Riibe 
(beta vulgaris) zum Fiirben des Weines. Die ,rothe Bet" giebt schon 
in kaltem Wasser ihren Farbstoff in reichlicher Menge a b  und wenn 
man die allbekannten Wurzeln gut zerkleinert und in warmem Wasser 
einige Zeit digerirt, so kann man leicht ein sehr intensives und 
wohlfeiles Fiirbemittel herstellen. Aikohol nimmt gleichfalls den Farb- 
stoff aof und dieser Losung haftet in bedeutend geringerern Grade 
dr r  c~igcnthiimliche Riiben - Gernch a n ,  dessen Entferoung iibrigens 
einem Weinfabrikanten" nicht schwcr werden diirfte. Fiir analytische 
Zwecke mag es van Interesse sein, dase zur Erkennung der beta 
eulgaris dtrs Gpectoskop mit Vortheil benutzt werden kann. 

Der  Saft der Riibe hat eine schiine Weinfarbe und zeigt iw Spec- 
trum z w e i Absorptionssteifen , die auch uoch bei ciemlich starker 
Concentration der Probe gctrerint bleiben. Der eine, a, liegt unge- 

E fahr auf D- mit seinem Maximum, verlauft nach D zu allmahlig, 
3 

schneidet aber bei E ab, urn rmr mit einem ganz schwachen Schatten 
b F  

in  den anden Streifen, 6, i ikzugehn.  Dieser begint auf ,, hatsein 2 
Maximum auf F und hiirt dann pliitzlich auf. Bei concentrirten 

b F  Liisungen reicht die Absorption von D-I?, ist aber bei -. dautlich 3 
unterbrochen; der blaae Theil des Spectrums bis G ist hell. (Fig. 1.) 
Weisswein dtir mit alkoholischer Saftliisung oder dadurch gefiirbt ist, 
dass man ilin einige Zeit mit der gut zerkleinerten Riibe stehen lasst, 
giebt gcnau dasselbe Spectrum, nur mit der Maassgabe, dass auch 
bei G eine geringe Verduukelung eintritt. Schon diese z w ei  Btreifen 
unterscheiden den Saft von einigen der gebraiichlichsten und bisher 
untersuctten Fiirbemittel, wie Heidelbeere, Malve, saure Kirsche, 
Fliederbeere, Rainweide. Verdiinnter Rothwein der allein, abgesehen 
vnn der Verdunkelung bei G ,  den Theil des Spectrums %wischen F 
und D ausliischt, liisst diese beiden Streifen a und nicht gut 
erkennen. Noch weniger ist dies bei reinem Rathwein ohne 
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Weiteres der Fall, weil die Absorption sich iiber den ganzen gclberi, 
griinen und blauen Theil deu Spectrums erstreckt. Mittelst Tanniu 
und Gelatine (Faure’sches Reagens) kann man jedoch den reinen 
Weinfarbstoff vollstiindig ausfiillen, wiihrend die Probe, welche Betasaft 
enthalt, gefarbt Ueibt. Von den iibrigen bisher untersuchten Farbe- 
initteln 1Wsst sich dieses aber ganz charakteristisch durch schwefelsaures 
Kupfer unterscheiden. Ein Zusatz von diesem Reagens bewirkt nam- 
lich sofort eine Farbenanderung nach O r a n g e .  Dabei wird die 
Absorption aiif F ganz bedeutend stiirker, reicht iiber diese Linie 
nach G zu hinaus und verliiuft andererseits bei E wo j e t z t  d e r  
S r e i f e n  a v e r s c h w u n d e n  i s t .  Nur  ein ganz schwacher Schatten 
zeigt sich dort noch, es entsteht dagegen bei G eine Verdunkelung 
(Fig. 2). Es ist zu bemerken, dass mit CuSO, veraetzte wasaerige 
oder alkoholische Saftprobe s o  f o r t  orange, nach mehreren Stunden 
aber gelblich griin wird. Absorption bleibt bei Q und zugleich 
scheidet sich ein misefarbiger, braunlicher Niederschlag aus. Dieser 
Vorgang wird durch Erivarmen beschleunigt. Weinsaure beeintrachtigt 
i n  d e r  K a l t e  das Auftreten der Reaction. Wenn man aber g e l i n d e  
e r w a r m t ,  so v e r s c h w i n d e t  d e r  S t r e i f e n  a u n d  d e r  z u e r s t  
u n e i c h e f e  E i n f l u s s  d e s  K u p f e r s  m a c h t  s i c h  g a n z  d e u t l i c h  
g e l t e n d .  Ein gelindes Erwarmen ist daher bei der Untersuchuiig 
von Wein, der ja eteta WeinsHure enthiilt, zu empfehlen. 

bdta vulgaris 
allein. 

do. 
+ cuso,. 

do. 
+ Alkali. 

Der Saft der beta vulgaris liess mit anderen Reagentierl nodl 
folgende Abaorptionseracheinnngen beobachten. Von Sauren vcr- 
andert SalpeteraBure sein Spectrum achon in der Kalte, Salzsgure, 
Schwefelsiiure und Essigaiiure erst nach dem Erwarmen. Es entsteht 
eine gelbe Farbung nnd Absorption auf F u n d  bei G. Weinsiiure veranlasst 
diese Erscheinung nicbt. - Alkalien verursachen eine orange Farbe, die 
Absorption wird mehr nach D verlegt und ee entsteht ein ganz schwaches 
3. Band zwischen P und G. Allmlhlig wird die Losung aber gelbgriin, 
der Streifen zwischen D und E verschwindet and nur ein ganz 

schwacher bleibt auf -, wiihrend das Oeaicbtsfeld von - an dunkel 

wird (Fig. 3). Kali, Natron, Ammonisk verbalten sich in dieser Be- 

b F  FG 
2 2 
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ziehung gane iihiilich. Mit Barytwaaver aiitateht eiiie gclbe b'iirbuiig 

und Absorption von bis hinter G. Bei C+cgariwart voii Alaun 

wird die Probe mehr violet, E( beginnt nahrr an I) und /3 a ird  vie1 
schwacher. Oenau dieselbe Wirkung haben Magriesiasalzs. Ca CI, 
oder CaS 0, verandern das Spectrum nicht. Essigsaures oder sttlpet.er- 
saures Blei fiillt einen rothbraunen Farbstoff. Chromsaures K. ,I I '  I ver- 
anlasst eine Mischfarbe, n bleibt anverandert. - Die Salzc der 
Eisengruppe veriindern silmmtlich mehr oder weniger das Spectrnm. 
Doch scheint es so, als ob sich trotzdem in Gemiscben die Gegeli- 
wart des E u p f e r s  erkennen liesee. Es gelang wenigstens, dies 
Metall neben Fe, Mn, Cr, U . Co und Ni nachzuweiven, selbst wenn diese 
bedeutend der Menge nach vorherrschten. Die Liiaungeri diirfen aber 
nicht sauer sein. 

Wie weit die Kupferreaction die der Metalle aus der Eiaengruppc 
an Empfindlichkeit iiberragt, dariiber muss eine genauere U~itersuchorig, 
deren Resultat ich spiiter mittheilen werde, Aufschluss &en. 
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W i e c k  bei Giitzkow, im October 1877. 

472. H. Klinger: Ueber Thiddehyde II. 
(Mittheilung aus dem chemischen institnt der Universitat Boun.) 

(Eingegangeu am 29. October.) 

Der amorphe Benzotbialdehyd liefert beim Erhitzeu mit Kupfer Stil- 
ben; eine der theoretischen nahekommende Ausbeute a n  letztereni 
erhiilt man jedoch nur, wenn sehr kleine Mengen des Thiddehyda 
mit einem grossen Ueberschuss von Kupfer behandelt werden. Eirie 
befriedigende Ausbeute auch bei Arbeiten nacb griisserem Matresstabe 
diirfte man bei Anwendung des erst uber 295" sich eersetzenden 
Benzothialdehyde erwarten; 80 lange jedoch der letztere nur nacb 
den in diesen Berichten IX, 1895 angegebenen Methoden er- 
halten werden konnte, war bierauf eine lohnende Daretellungsweiae 
fiir Stilben nicht zu gr5nden. Dieses ist nun miiglich, nachdem 
sich ergeben hat, dass der amorphe Benzothialdehyd (den ich a-) in 
den bei 2250 schmeleenden (den ich @-Benzothialdehyd nennen will I)) ,  

durch geringe Mengen von J o d  quantitativ sich iiberfiihren lasst. 
Die betreffenden Vereuche nnternahm ich in der Hoffnung, durcti 
Jod  den Benzothialdehyd entechwefeln zu k8nnen. Fiigt man zu 
einer warmen concentrirten Benzolliisung des rohen, 1 oder 2 &I 
mit kaltem Alkohol gewaechenen a-Benzothialdahyd (z. R 36 Orm.) 

I )  Der ma Cahours ond von Fle ischar  dargestellte Benzothialdehyd vom 
Schmelzpnnkt 78 - 800 wLre dann ala y-Benzothialdehyd zn bezeichnen. 




