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400. F. v. Lepe l :  Znr Weinverfalschung. 

I m  Anschluss an meine letzte Mittheilung (diese Ber. X, S. 1875) 
uber die Benutzung des Saftes der Beta vulgaris zum Farben des 
Weines und die Anwendung von Kupfersulfat zu seiner Erkennung 
habe ich einige Nachtrage zu machen. - 

Nach G a u t h i e r - V i l l a r s  sol1 die Beta vulgaris ( D i n g l e r ' s  
polyt. Journ. 1876, Bd. 222, S. 476) als Weinfarbemittel nur zur 
Verdeckung des Fuchsins benutzt werden. Ich stellte mir daher die 
Aufgabe, beide Substanzen neben einander in ihren Reactionen zu 
studiren und benutze, nachdem ich die Untersuchung beendet zu haben 
glaube, jetzt auch das Kupfersulfat, wenn sich Fuchsin neben dem 
Beta-Saft findet. Denn die von mir beschriebene Kupfer -Reaction 1) 
ist ganz unabhangig von der Anwesenheii des Fuchsins. 

Man konnte es vielleicht vorziehen wollen, von der Eigenthiim- 
lichkeit des Beta-Saftes Gebrnuch zu machen, nach welcher er  a n  
Amylalkohol seinen Farbstoff nicht abgiebt, und man kiinnte dadurch 
aus dem Farbstoff-Gemenge das Fuchsin absondern und jede Fliissig- 
keitsschicht fur sich untersuchen. Aber nach meinen bisherigen Er- 
fahrungen sehe ich nicht ein, weshalb man durcb das Ausschiitteln 
und Abscheiden, womoglich mittelst Scheidetrichter, sich eine grossere 
Schwierigkeit i n  der Untersuchung bereiten SOH. Jedenfalls ist die 
Erkennung der  beiden Farbstoffe in demselben Reagirglase und ohne 
weitere Nebenoperationen schneller und ebenso sicher, die Reaction 
aber viel schoner. Wahrend namlich bei hinreichender Verdiinnung 
der Probe das Fuchsin einen und die Beta zwei Streifen (vgl. diese 
Ber. X, S. 1876) zeigt, so laisst ein Gemisch beider - auch in Wein- 
proben - zwei Streifen erkennen. Von diesen coiricidiren der Fuchsin- 
streifen und a von dem PAanzenfarbstolT, $ dagegen bleibt in seiner 
Lage unverandert (Fig. 1). Durch grosseren Zusatz von Beta-Saft - 
und darin liegt, glaube ich, ein Hauptmoment der Tauschung - hat 
der BFabrikantU es in  seiner Gewalt, den Puchsinfarbstoff zu ver- 
decken, weil dann p so intensiv wird, dass eine Unterscheiduug z w e i e r  

(Eiugegaugen am 23. Juli.) 

I )  Am Schlusse meiner Publikation deutete ich auf comparative Versuche mit 
der Kupfer- nnd der nicht sehr nnilhnlichen Eisen-Reaction hin und wiederhole nun, 
dass nur neutrale SslzlGsungen angewendet werden ditrfen. Dadurch wird aber die 
Brauchbarkeit der Knpferreaction fur einen andern, als den vorliegenden, Zweck in 
Frage gestellt, so dass ich auf weitere Untersuchungen nicht eingegangen bin. Dass 
in der That  die Kupferreaction in diesem, bei Pflanzenfarbstoffen itbrigens seltenen, 
Falle viel empfindlicher is t ,  als die des Eisens, beweist Folgendes: Von Fez C1, 
(0.001 g im ccm) ist 1 ccm nothig zum Hervorbringen der Eisenreaction, wLhrend die 
gleiche Menge Rubensaft von CuSO, (0.001 g im ccm) nnr 4 ccm erfordert. Der 
Unterschied zeigt sich denn schon in der Farbe und im Spectrum: die erstere ist 
srhmutzig orange beim Eisen und a bleibt selbststsndig und wird nur schwLcher (Fig. 4). 
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Streifen unmoglich. Setzt e r  allerdings z u v i e l  Beta-Saft als .Deck- 
farbe' hinzu, SO entsteht eine unverkennbare Fluorescenz nach Ziegel- 
roth, so dass ihm also von selbst die Grenzen gezogen werden. 

In  meiner Notiz vom October v. J. babe ich das  Wesen der 
Kupferreaction gegen Beta-Saft dahin pracisirt, dass beim Erwiirmen, 
auch wenn Weinsaure gegenwartig ist, der Streifen a sehr schnell 
unter Aenderung der  Farbe von Roth nach Orange verschwindet und 
dass 'sich nach einiger Zeit auch der noch iibrig gebliebene Streifen 

verliert, wobei die Probe gelblichgrun wird. Weil nun das Fuchsin 
wsder vom CuSO,  noc l  von der Weinsaure, noch von beiden 
zusammen integrirt wird,  so gilt genau dasselbe, wie rorhin, wenn 
Beta-Saft mit ins Spiel kommt. 

Man hat also bei der Wein-Untersuchung Folgendes zu beachten. 
Sofort nach dem Zusatz Ton CuSo ,  zu einer m i t  Fuchsin und Beta- 
Saft gefarbten Probe') wird der Streifen a vie1 schwacher und ver- 
schwindet nach einiger Zeit ganz (Fig. 2). Dann wird auch 8 gleich- 
falls bedeutend schwacher und es bleibt nur der unverkennbare 2 )  

Fuchsiustreifen. Die Farbe der anfangs hinreichend verdiinnten Probe 
ist jetzt matt violett und der  Fuchsinstreifen ist noch nach 24 Stunden 
deutlich zu erkennen. Will man das allmahlige Verschwinden von (3 
noch beschleunigen, SO setzt man etwas mehr CuSO, (2-3 Tropfen 
auf 3 ccm) zu der Probe (Fig. 3). 

Fuchsiu + beta vulgaris. 

do. + CuSO,. 

do. + CuSO, splter. 

beta + Fe, C1,. 

In  ahnlicher Weise lasst sich auch eine andere Deckfarbe des 
Fuchsins, der  von d e o  Bliithen des Klatschmohns (Pupuae~ Rhoeas) 

1 )  Es wurde zu den Versuchen Ranenthaler gewshlt. 
2)  Bei derartigen Weinuntersuchungen glaube ich die weitere Priifung, ob der 

fragliche Absorptionsstreifen \'on Fuchsin , oder von einem anderen Farbstoff her- 
riihrt, unterlassen zu diirfen. Hrn. V o g e l ' s  neueste Untersuchungen (d. Ber. XI, 
S. 1368) tiber die Wandlungen der Spectra ermahnen freilich eindringlich genug zur 
Vorsicht beim Urtheil tiber das Wesen eines Farbstoffs. Aber wir kennen unter 
den kiinstlichen und natiirlichen WeinfXrbemittelu kein einziges , welches mit dern 
Fuchsin zu verwechseln ist, und werden es, wie mich meine jetzigen Versuche niit 
Pilanzenfarbstoffen lehren, im Pflnnzenreich wohl auch schwerlich findeu. 

Berichte d. D. chem. Gesellschsft. Jahrg. XI. 104 
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stammende Saft, sehr bequem mit dem Spectroskop neben dem Fuchsin 
nachweisen. Ich hatte schon im vorigen Sommer Bliithenblatter gesam- 
melt, den Farbstoff aber erst im Winter untersucht und war unsicher, 
ob er  durch Monate langes Liegen eine Veranderung erfahre oder 
nicht. Nachdem in diesem Friihling die Frage mit frischem Material 
entschieden ist, kann ich meine Versuche mittheilen. 

Die feuerrothen Blumenkronen-Blatter geben beim Zerreiben a n  
kaltes Wasser einen rothen Farbstoff ab, der beim Kochen unverandert 
bleibt. In  concentrirten Lijsungen ist die Farbe blutroth, in verdiinn- 
teren rosa. Die Absorption reicht im ersten Falle bis D, im letzten 

beobachtet man zwei verwaschene Streifen, bei E und -. Beide 

hiingen zusammen und der schwachere, p ,  erstreckt sich fast bis D, 
der starkere, a, .scbliesst sich an eine allmahlig zunehmende End- 
Absorption bei G (Fig. 5). Amylalkohol nimmt aus dieser c o n c e n -  
t r i r  t e n  Lijsung einen Theil des Farbstoffes nach langem Schiitteln 
auf; es  bleiben aber die untere Saft-Schicht und der gefarbte Amyl- 
alkohol emulsionsartig triibe. Wenn daher Papaver Rhoeas neben dem 
Fuchsin vermutbet wird, so empfieblt sich die Trennung beider durch Aus- 
schiitteln nicht. - Das bei Gegenwart von Beta vulgaris so eehr empfin- 
dliche CuSO, reagirt aber gegen Papaver wie folgt. Der Schatten 
wird starker und bestimmter und sondert sich als solcher von a selbst- 
standig ah, wahrend zugleich bei Q die Absorption zunimmt und die 
Farbe mehr gelblich wird (Fig. 6). Es  entsteht dabei eine geringe 
Triibung und nach einiger Zeit eine Ausscheidung eines rotblichen 
Farbstoffes (charakteristisch). Es mag noch zur Cbarakteristik des 
Saftes erwahnt werden, dass durch Sauren a verstarkt und p scharfer 
begrenzt, die Absorption im Blau und Violett dagegen aufgehoben 
wird (Fig. 7), dass Alkalien die Streifen bez. nach D rind F verlegen 
und eine allgemeine Verdunkelung zwischen diesen Linien und bei G 
veranlassen (Fig. S), dass endlich Eisenchlorid den Schatten erkennen 
lasat, dagegen a in die starke Endabsorption des Blau und Violett 
nufnimmt (Fig. 9). Durch Sauren wird die Farbe intensiv rosa, durch 
Alkalien anTangs blau, dann blaugrau-griinlich und zuletzt gelbgriin, 
wahrend Eisenchlorid eine intensiv gelbe Farbe veranlasst. Es bleibe 
such nicht unbeachtet, dass Alaon Farbe und Spectrum nicht andert, 
sondern nur intensiver macht, dass aber JodlBsung eine eigenthiimliche 
Erscheinung zu Wege bringt. 

Setzt man namlich einen Tropfen Jodlosung (0.01 g im ccm) zu 
einer rosa gefarbten Saftprobe, so entsteht eine starke rosa-violette 

Farbe. Der Schatten 6 riickt mit seinem Maximum auf --E und ist 

so scbarf von a getrennt, dass auf Eb keine Absorption zu bemerken 
ist (Unterschied von der Kupferreaction). Dabei ist die Lage vnn (L 

bF 
2 

D 
2 
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unverandert, aber  die Endabsorption ist starker (Fig. 10). Wendet 
man mehr von dem Reagens an ,  oder erwarmt man, so rerliert sich 
die rosa-violette Farbe und verwandelt sich mehr und mehr in eine 
gelbe. Der Streifen /3 verschwindet dabei und CL geht in die End- 
Absorption iiber. Bei G e g e n w a r t  s c h w a c h e r  S a u r e n  o d e r  von 
A l a u n  g i l t  d i e s e  R e a c t i o n  g l e i c h f a l l s .  Ich benutzte nun 
init Erfolg das Jod,  urn Fuchsin und Papaver Rhoeas neben einander 
zu erkennen. 

1 
! do. +CuSO,.  

Papaver Rhoeas. 

I do. + Jodliisung. 
/ I  

Der  scharfe Fuchsinstreifen bleibt in seiner vollen Intensitat stehen, 
wenn beide Farbstoffe zusammen kommen. Setzt man Alaun zu dem 
Gemenge, so wird der Fuchsinstreifen verdeckt (Fig. 11) und es ent- 
steht eine schijne Wcinfarbe. Oder enthalt die Probe statt des Alauns 
eine Saure,  so reicht B, sehr bestimmt begrenzt, iiber E hinaus und 
verdeckt gleichfalls einen eventuellen Fuchsinstreifen. Der  nach D 
zu gelegene Theil von @ bat aber, wie man auch das Mischungs- 
verhiiltniss wahlen mag,  eine vom Fuchein herriihrende Verstarkung 
(Fig. 12). Setzt man daher zu einer genijgend verdiinnten Probe von 
Papaver-Saft , Weinsaure und Fuchsin, oder Saft, Alaun, WeinsBure, 
Fuchsin e t w a s  Jodlosung, so w a n d e r t  der Streifen allmahlig von 
E nach D und zeigt nun a n  der n a c h  E z u  g e l e g e n e n ,  a l so  

104 * 
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e n t g e g e n g e s e t z t e n  Seite, eine Anschwellung. Dabei wird es auf 
bF E b  hell und erst auf - sieht man die Absorption a (Fig. 13). Man 2 

beobachtet also den Fuchsinstreifen stets als ausserste Grenzver- 
starkung des Schattens und zwar ohne Jod nach D, mit Jod  nach 
E hjn gelegen. In  einigen, kiinstlich mit Fuchsin und Papaver Rhoeas 
gefarbten Weissweinen konnte ich auf diese Weise leicht die beiden 
Farbstoffe nachweisen. - 

Die Scharfe nnd lntensitat des. Fuchsinstreifens, welchc die der 
Papaver-Streifen bedeutend ubertrifft , lasst iibrigens eine sehr starke 
Verdiinnung zu, uud so kann man leicht diese letzteren einige Minuten 
nach dem Jodzusatz durch H, 0 ganz entfernen I). So iiberraschend 
schon nun auch dies Wandern von (i’ zu beobachten ist,  weil die 
Reaction nicht plotzlich eintritt, so bleibt es doch selbstverstandlich, 
wegen der maglichen Einwirkung auf das Fuchsin nur ein Minimum 
J o d  anzuwenden und nicht zu erwarmen. 

Dann aber wird man mit Erfolg die Probe anstellen. 
W i e c k  bei Giitzkow, den 21. Juli 1Si8.  

401. R. S. Dale  und C. Schor lemmer:  Ueber das Aurin. 
(Eingegangen am 24. Juli.) 

Nachdem wir nachgewiesen hatten, dass dieseni Farbstoff die 
Formel C,, H,, 0, zukommt und daher die uns friiher gegebene 
Gleichung seine Bildung nicht erklart, so haben wir eine Reihe von 
Versuchen angestellt, um die Reaction, bei welcher er  entsteht, auf- 
zuklaren. 

Zunachst erhitzten wir Oxalsaure mit reiner Phenolsulfosaure 
und erhielten so neben Aurin, das aber nicht rein zu sein scheint, 
etwas Ameisensaure und zienilich vie1 freie Schwefelsaure. Um die 
Wirkung der letzteren auszuschliessen, wurde statt der freien Phenol- 
sulfosaure ihr Bariumsalz aogewandt und so mehr Ameisensaure er- 
halten; dasselbe erreicht man,  wenn ein Oemisch von Schwefelsaure 
mit iiberschiissigem Phenol erhitzt wird und man allmahlich Oxalsaure 
zugiebt. Dabei entwickelt sich nur wenig Gas, welches aus gleichen 
Raumtheilen Kohlenmonoxyd und Kohlendioxyd besteht. Die Bildung 
des Aurins scbeint daher nach folgender Gleichung vor sich zu gehen: 

3 c6 H6 0 +c2 H, o4 = c,, H,, 0, + C H ,  0, + 2 H 2  0. 

1) Mau gelaogt auch zum Ziel, wenn man wenige Minuten nach dem Jodzusatz 
die Probe schnell rnit Amylalkohol ausschuttelt, wobei der veriinderte Papaver- 
Farbstoff dern Fuchsin in das neue Medium nicht folgt. 




