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315. H. W. Vogel :  Ueber den Unterschied zwischen 
Heidelbeer - und Weinfarbstoff und iiber spectroskopische 

Weinpriifungen. 
(Eingegangen am 16. Mai.) 

Seit dem Errcheinen meiner ersten Publikation iiber spectrosko- 
pische Untersuchung von Weinen zur Ausmittlung von Verfiilschungen 
(diese Berichte VIII, 12-46; X, 1906) sind die von mir rorg'eschlagenen 
Methoden Gegenstand vielfacher absprechender Kritiken gewesen, auf 
welche ich bis jeizt ails Mangel an Zeit nicht geantwortet habe. 

So wird, um nur  einige dieser Kritiken anzufihren, in dem Jahres- 
bericht des Untervuchungsamts fur Leberisrnittel in Hannover 1878/79 
in wegwerfendsterweise iiber die spectroskopischeri Weinuiitersuchungen 
gesprochem uiid mit den1 Kraftwort geschlossen: Bgerade lacherlichc sei 
es, zu solchen Untersuchungen ein Taschenspectroskop zu empfehlen. 
Autor dieser Ausfalle weiss nicht, dass zur Beobachtung von Absorp- 
tionsspectren die iichtstarken Instrumente kleinerer Dispersion zuver- 
lassigere Resultate geben als die weniger handlichen, grossen und 
lichtschwacheren Instrumente. Ich erwiihne ferner einen Aufsatz von 
Hrn. Apotheker h n d r e e  (Arch. f. Pharm. XI11 (1879), 90), worin 
die Behauptung aufgestellt wurde, dass Heidelbeerfarbe und echte 
Weinfarbe identisoh seien. Diese Behauptung wird von vielen Seiten 
als absolut richtig kolportirt, ohne dass Jemand den gefiihrten Iden- 
titatsriachweis, der sich e i n z i g  u n d  a l l e i r i  auf Aehnlichkeit in der 
Lijslichkeit und in der Farbenveranderurig beschrankt, welche bride 
Farbstoffe durch -4rnrnoniak erleiden, auf seinen Werth gepruft hittte. 

Diese a n g e b  l i c h e  Identitiit wurde dann als Argument benutzt, urn 
den von mir gefundenen spectroskopischen Unterschied zwischen Wein- 
und Heidelbeerfarbstoff und damit deli Werth meiner Untersuchungs- 
methode selbst in Zweifel zu ziehen. R. K a y s e r ,  Nurnberg, geht 
noch weiter und erkliirt '), dass fremde vegetabilische Farbstoffe im 
Rothv eiri mit Sicherheit nicht nachauweisen seien. Auch in dem Buch 
Ton G i n  g e ,  Lehrbuch der ai gewandten Optik (Rraunschweig bei 
V i e w e g )  pag. 328, wird an meinen Angaberi Kritik geiibt und her- 
vorgehoben, wie ich selbst die Aehnlichkeit zwischen dem Spectrum 
des Malvenbluthe . und Weinfarbstoffs betont habe. Einen Einwand 
sehe ich freilich hierin nicht, denn ich glaube, dass es fiir rergleicheude 
Proben sehr wichtig ist, nicht nur die U n  t er  s c h i e d  e von Reactionen 
zweier Kiirper, sondern auch die A e h n l i c h  k e i t e n  hervorzuheben2). 

'j Repertorium fur analyt. Chem. I, 1881, 295. 
2, Auch der Behanptnng Giinger's (a. a. O.), dass dreijiihrige Parbstoff- 

ausziige von Heidelbeeren, Hollunderbeeren und Malrenbluthen sich vie1 &kin- 
licher flaschenreifen Rothneinen verhalten als gleichnamige frische Farhstoff- 
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Auf weitere Einwande, namentlich jene, in welchem dem Spec- 
troskop nicht nur fiir jetzt, sondern fiir a a l l e  Zukunf ts :  (verb. ips.) 
der Werth fiir die Lebensmitteluntersuchungen abgesprochen wird, 
gehe ich hier weiter nicht ein. 

Wenn aus meinen Untersuchiingen falsche Schliisse gezogen 
worden sind, so liegt das vielfach an der mangelnden Uebung in 
spectroskopischen Proben. Die spectroskopischen Priifungen auf Wein- 
farbstoff und dessen Surrogate erfordern ein fur solche Priifungen 
geschultes Auge ; aber ausserdem noch eine vernunftmassige Hand- 
habung der Reagentien. Ich habe seit zehn Jahren in meinem spec- 
trnskopischen Laboratorium den Praktikanten die Untersuchung von 
Farbstoffen, wie die der Heidelbeeren, des Weines, der Malven- 
bluthcn u. s. w. in die Hand gegeben und dabei die Febler beobachtet, 
welche Ungeiibte machen; aber auch erkannt, dass geiibte H&nde und 
Augen genau die von mir angegebenen Resultate erhielten und dass 
somit von Bsubjectiver Auffassungcc derselben die Rede nicht sein kanu. 

Der  am meisten vorkommende Fehler ist die Anwendung eines 
Uebermaasses von Reagentien. Man bergisst, dass in einer Probe 
von 2 - 3  ccm Wein vielleicht nur ein paar Milligramm Farbstoff vor- 
handen sind, dass gegenuber dieser minimalen Quantitiit ein Tropfen 
Ammoniak, wie ich ihn zur Priifung vorscblage, schon ein Uebermaass 
zu nennen is t ,  selbst wenn rieutralisirende Sauren gegenwartig sind. 
Gewijhnlich setzen aber  Anfanger bei solchen Priifiingen, um die 
,Ammoniakreactiona zu machen , ganze Cubikcentirneter Ammon zu, 
der dann in rapider Weise zur Zerstijrung des Farhstoffs, den man 
finden will, fiihrt. Wer  spec- 
troskopirt, muss mit homijopathischen Quantitaten arbeiten lernen. 

Ein anderer noch haufigerer Fehler ist die Anwendung unrichtiger 
Concentrationen. Obgleich ich a. a. 0. darauf aufmerksam gemacht 
habe, dass der zu untersucbende Rothwein zuerst zu verdiinnen ist, 
bis e r  die Absorption, welche ich durch Curve 3 ,  Fig. 1 ,  dargestellt 
habe. deutlich zeigt, und dass nur mit solchen richtig verdiinnten 
Weinen die Reactionen mit Ammoniak, Alaun u. s .  w. deutlich gesehen 
werden kiinnen, habe ich Faille erlebt, wo vereidigte Gerichtschemiker 
niit unverdunntem, stark farbigen Rothwein operirten und dann natiir- 
lich ubermassig breite Absorptionsblnder erhielten , in welchen die 
allein charakteristischen Lagen der Maxima der Absorption gar  nicht 
mehr zu erkennen waren, und dass sie dann zwischen natiirlichen und 
kiinstlichen Weinfarben keinen Unterschied finden konnten. 

So ist’s auch mit anderen Reagentien. 

auszhge, kann ich mit der Thatsache entgegentreten, dass ich in dreijahrigen, 
mit Malve resp. Ligustrumbeeren gefarbten Weinen die Farlistoffe mittclst der 
Alaunrraction noch deutlich nachgeviesen habe. 



1748 

Mir sind in dem zwischenliegenden Jahrzehnt zahlreiche Roth- 
weine, ungarische, russische (Krim), franziisische, Tyroler, Rheinweine 
altere und jiingere Jahrgange zur Disposition gestellt worden. Ich 
habe ferner selbst naturlichen und mit Surrogaten gefarbten Wejn 
durch Abgahrung uber die farbstoff haltigen vegetabilischen Stoffe dar- 
gestellt, diese in Altersstufen von 1 Monat bis 3 Jahr untersucht und 
bin dadurch zu der Ueberzeugung gekommen, dass selhst in drei- 
jahrigen Weinen der spectroskopische Nachweis fremder Farbstoffe in 
vielen Fallen noch zu ermiiglichen ist. 

Sind dieselben freilich durch das Alter zerstiirt, so wird kein 
Verstandiger mehr ihren Nachweis fordern. In solchem Falle lassen 
eben a l l e  Methoden im Stich, auch die nicht spectroskopischen. Man 
kann doch nicht dasjenige auffinden, was iiberhaupt nicht mehr da ist. 

Nun zu dem geruhmten Identitatsnachweis zwischen Heidelheer- 
und Weinfarbstoff von Hrn. Andree .  

Wie ist derselbe gefiihrt worden? 
Hs. A n d r e  e hat weissen Bolus rnit Heidelbeerfarbstoff und Wein- 

farbstoffliisungen betupft und gefunden, dass beide den weissen Bolus 
ahnlich farben. E r  hat dann einen Stab mit Ammoniak in die Niihe 
des Bolus gebracht und beobnchtet, dass dadurch der lilafarbene Fleck blau 
und spater griin wurde. Ferner fand er, dass beide Farbstoffe sich 
nicht in reinem, wohl aber in saurem, alkoholischem und gerbstoff- 
haltigem Wasser liisen. 

Das ist der ganze Identitatsnachweis. 
Mit deniselben Recht k6nnte man Naphtalinroth und spritliisliches 

Phloxin (Dichlortetrabromfluorescei'nathylkalium) als identisch erklaren, 
denn beide losen sich nicht in Wasser, auch nicht in Aether, wohl 
aber in Alkohol, beide Liisungen zeigen genau dieselbe Farbe und 
fluoresciren beide rothgelb und liischen beide im Absorptionsspectrum 
bei gewisser Concentration das Griin aus. Trotz alledem sind beide 
Farbstoffe nicht im mindesten identisch. 

Ferner lieferte Hr. A n d r e e  den Bsicheren Beweisc, dass das 
Alter die Farbstoffe der Weine und der Heidelbeeren nicht verandert, 
indem er den Extract getrockneter Heidelbeeren (Alter nicht angegeben) 
mit Bleiessig fallte, den Niederschlag mit Schwefelwasserstoff zersetzte, 
mit Essigsaure auszog und abdampfte und dabei denselben blauen 
Farbstoff erhielt als aus frischem Heidelbeersaft, d. h. einen Farb- 
stoff mit denselben Reactionen wie oben. Er fiigt hinzu: 

>Es ist somit auf das Rlarste (v. i.) bewiesen, dass der Farbstoff 
des Weines und der Heidelbeeren durch Alter keine Veranderung 
erleideta, als wenn nicht bei der Veranderung durch Alter ein Theil 
des Farbstoffs der Zersetzung entgehen kijnnte. 
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Allerdings scheint der Andree’sche )sichere Beweisc von der Un- 
veranderlichkeit des Weinfarbstoffs oder Heidelbeerfarbstoffs durch 
das Alter, den zahlreichen Thatsachen gegeniiber, die jedermann an 
lagernden Rothwein beobachten kann , auch anderwarts Bedenken er- 
regt zu haben, denn man findet ihn nur selten citirt, wahrend die 
Behanptung an der angeblichen Jdentitat beider Farbstoffe durch alle 
Fachblatter gegangen ist (vergl. auch diese Berichte f880 XIII, 532), 
vielfach a19 absolut erwiesen angenommen wird und meinen Angaben 
iiber die spectroskopisch leicht erkennbaren Unterschiede zwischen 
Heidelbeer- und Weinfarbstoff wiederholt entgegen gehalten worden ist. 

S p e c t r o s k o p i s c h e  P r o b e n  h a t  a b e r  Hr. A p o t h e k e r  A n d r e e  
g a r n i c h t  gemach t !  

Wer solche unterlasst und sich auf die stark triigerischen Farben- 
reactionen allein verlasst, der ist eben so iibel daran, als derjenige, 
welcher aus der griinen Farbung einer Flamme auf die Anwesenheit 
von Baryt schliessen will, wahrend bekanntlich noch verschiedene 
andere Stoffe dic Flamme griin farben. 

In Vorbereitung der zweiten Auflage meiner praktischen Spectral- 
analyse habe ich i m  Vorjahre wiederum Gelegenheit genommen, die 
Reactionen des Weinfarbstoffs und Heidelbeerfarbstoffs sowohl im ge- 
gohrenen als ungegohrenen Zustande spectroskopisch durchzupriifen. 

Zunacht wurde der Spritextract f r i s  ch e r  rother Weinbeerhaute 
und der verdiinnte Saft frischer Heidelbeeren untersucht. Wahrend 
der Saft rother Trauben bekanntlich weiss erscheint, ist bei den 
Heidelbeeren nicht blos die Haut, sondern auch der Saft intensiv blau- 
roth gefarbt. 

Es haben sich bei der chemisch spectroskopischen Parallel-Prufung 
folgende Reactionen herausgestellt. 

Frischer Weinfarbstoff wie frischer Heidelbeerfarbstoff liefern bei 
hinreichender Verdiinnung ein ziemlich ahnliches Absorptionsspectrum, 
wie solches bereits in der ersten Auflage meiner praktischen Spectral- 
analyse, p. 290, 292, beschrieben worden ist. 

Das Auge des geiibten Spectroskopikers erkennt zwischen beiden 
zwar Unterschiede, doch darauf lege ich kein Gewicht. Die bei- 
gegebenen Fignren 1, 2 ,  3 und 5 ,  in denen die Absorption in bekannter 
Weise (a. a. O., 214) durch Curven dargestellt ist, deren Abscissen die 
Starke der Absorption ausdriicken, geben davon ein Bild. 

Vie1 charakteristischer fiir die Unterscheidung ist die Reaction 
mit Ammoniak, wie ich bereits a. a. O., 292 erwahnt habe. Hr. A n -  
d r e e  fand keinen Farbenunterschied , wenn er Ammoniak auf Wein- 
farbstoff oder Heidelbeerfarbstoff wirken liess. Desto deutlicher offen- 
bart sich aber solcher Unterschied durch das Spectroscop. Frischer 
Weinfarbstoff giebt damit einen deutlichen Absorptionsstreif, dessen 
Maximum auf der d-Linie liegt (s. Fig. I ,  Curve 41, wahrend der Streif 
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den Ammoniak in frischen Ileidelbeersaft erzeugt sein Maximum auf 
der I)-Linie hat (Curve 7). Zur Anstellung dieser Reaction gebort frei- 
lich einige Vorsioht. Man hat den qu. Saft durch Wasser zu verdiinnen, 
bis er die Absorption Curve 3 oder F zeigt, dann tropfenweise mit 
sechsfach vcrdiinntem officiellen Ammoniak zu versetzen, bis die Farbe 

Fig. 1. 

-, stirlter verdnnnt. 

-, starker verdunnt +NH3. 

-, starker .r.erdannt +Alarm. 

Heidelbeerfarbstoff, verdimnt. 

-, verduniit + NH3. 

, verdniint + Alaan. 

-, I e r d h n t  + Alaun +NH?. 

-, rcrduniit +Alaun f NH?. 

qohren + Alsiin -r NA3. 

in Grun umschl8gt, dann erkennt man den Absorptionsstreif. Erscheint 
derselbe zu breit, so deckt er beide Linien D ur~d d l ) .  Beim ganz 
allmahligen Verdiinnen rerengt e r  sich aber und dann erkennt man 
leicht die Lage des Maximums auf B (Curve 7). Zu vie1 Ammon fiihrt 
rasch Oxydation und Zerstiirung des Farbstoffs herbei. 

Diesen Unterschied der Ammoniakreaction zwischen frischem Wein- 
beer - und Heidelbeerfarbstoff habe ich bereits in diesen Berichten 
a. a. 0. betonf. 

Noch bestimmter aber offenbart sich aber ,  wie ich neuerdings 
erkannte , der Unterschied zwischen frischem Heidelbeer- und Wein- 
farbstoff durch die A l a u n r e a c t i o n .  

l) Die rl genannte h i e  ist mit a. A n g s t  r 6 m. idcntisch (7. 628), selbige 
lie@ zwischen C und I ) .  
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Nach Hrn. A n d r e e  sol1 dieselbe bei beiden Farbstoffen gleich sein. 
Diese Behauptung griindet sich nur auf die triigerischeFarbenbeobachtung, 
die bei beiden bei Alaunzusatz ahnlich ist. 

Desto deutlichere Unterschiede ergiebt bei richtiger Handhabung 
das Spectroskop, sobald man die mit Alaun versetzteii Losuiigen neu- 
tralisirt. Man riinimt zunachst wie oben eine Probe der Losurig des 
WeinfarbstoEs, resp. Heidelbeerfarbstoffs, verdunnt sie rnit Wasser bis 
sie das Spectrum 3 deutlich zeigt, dann setet man e i n e n  Tropfen 
Alaunliisung 1 : 10 per Cubikcentimeter zu. Es zeigt sich dadurch zu- 
uiichst nur eine intensivere Absorption in1 Grun und grijssere Helligkeit 
in1 Blau (vergl. Curve 5 u. 8). 

Neutralisirt man aber die Lijsungen vorsichtig, indem mail einen 
Glasstab mit ganz verdiinntem Ammon (officineller Ammon mit 10 V. 
Wasser verdiinnt) eintaucht, so zeigt sich bei dem W e i n f a r b s  t o f f ,  
sobald der Neutralisationspunkt erreicht ist, pliitzlich der oben erwabnte 
Streif niit Maximum auf d Curve 4 u n t e r  Gr i infarhung.  

Dieser Streif ist nicht von Dauer ,  namentlich wenn Amruon im 
Ueberschuss vorhanden ist. Der  Farbstoff bleicht dann uriter Oxydation 
am. Dieser Unistand deutet darauf hin, dass Weinfarbstoy und Alaun 
keineri Lack bilden; denn Lacke zeichnen sich durch grossere 1);tuer- 
hat'tigkeit gegen Luft und Lioht aus. 

Ganz anders verhdt sich der frische HeidelbeerfarbstoR. Hier 
tritt  nach Versetzen mit Alaun beim Zusatz einer minimalen Menge 
Ammoniak zunachst ein schones Violett auf und ein auffiilliger Absorp- 
tionsstreif zwischen E und L ) ,  den Inan bei Wein niemals linter 
gleicheii Umstanden erhalt (Curve 9 .  a) verdiinnte, b) concentrirte 
Liisung). Bei weiterem vorsichtigen Zusatz rninirnaler Mengen Ammo- 
uiak wird dann die Flussigkeit graublau und eeigt d a m  eineu d a u e r n -  
d e n  S t r e i f  mit Maximum auf U (Curve 10). 

Diese Farben- und Streifenvpranderung ofh ibar t  sich in unige- 
kelirter Reihenfolge auch beini Neutralisiren der alkalischen (alaun- 
haitigen) Flussigkeit mit verdunnter Essigsaure (Eisessig 1 : 10). Man 
tauche einen Glasstab in Essig, dann in die Probe, und wiederhole 
dirses uiiter Beobachtung der Farbe und der Absorption. 

Danri geht die blaue Farbe in  die Violette, dt,r Strc'if Curre  10 
in den Curve 9 zuriick uiid bei weiterem leichten Ansaiiern entuteht 
wirder die Farbe des ursprilnglichen I-Ieidelbeclrfarbstoifj~~ unter Reaction 
Curve b. 

Wein-Farbstoft', der vorher in gleicher Weise nijt Alaun und 
Arnmoiiiak behandelt wurde, geht beim Neutrnlisiren init Eisessig so- 
fort aus der griinen Farbe in die rothe ursprungliche zuriick. 

Hat man die Heidelbeerfarbstoffprobe nach den1 Versetzen niit 
Alaun urid Amrnoniak eiuige Zeit sich selbst uberlasseii, so gewinnt 

Benchte d. D. client. Gesellschaft. Jahrg. S X I .  113 
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der Alaunstreif grosse Bestandigkeit, so dass er beim Versetzen mit 
Essigsaure selbst dann noch stehen bleibt, wenn die blaue Farbe be- 
reits verschwunden und die saure Reaction eingetreten ist. 

Dass sich bei Ammoniakzusatz zu Heidelbeerfarbstoff und Alaun 
erst die Streifenreaction Curve 9 unter Violettfarbung und dann bei 
weiterem Arnmoniakzusatz die andere Streifenreaction Curve 10 zeigt, 
ist m f  die Bildung neutraler nnd basischer Lacke zuriickzufiihren. 

Diese Reactionen gelten fiir f r i s c h e  F a r b s t o f f e .  
Bei den1 Spritextrakt getrockneter Heidelbeeren habe ich diePelbe 

Reaction wie oben bemerkt und zwar um so besser, j e  frischer sie 
sind. Bei alteren getrockneten Beeren e r p b  sich die Violettfarbung 
bei Neutralisirung einer alaunhaltigen Lijsung des Farbstoffs nur un- 
deutlich. Dagrgen stellte sich beim weiteren Neutralisiren die Grau- 
blaafarbe und der Streif auf D deutlich ein nnd blieb dann dauerhaft! 

Fl&. 2. 
G F’ I J  f,: d( ’?  

abgegohrener reiner Iiothweirr. 

mrdiinnter alqegohrener Rotli- 
I. conc., TI. verdiinnt. 

wein 4- NH3. 

Ganz anders verhalten sich a b g e g o h r e n e  R o t h w e i n e ;  dit,se 
geben wie ich schon friiher zeigte mit Ammoniak eine starke Triibung 
des Spectrums, indem der gegenwartigr. Gerbstoff sich durch Ammoniak 
braunt ; dennoch l l s t  sich in dem Spectrum ein Absorptionsstreif 
zwischen C und d deutlich erkennen; derselbe liegt also noch weiter 
nach Roth hin als der Ammoniakstreif des frischen Weinfarbstoffs. 
Dieser Umstand diirfte sich durch K u n  t’s Erfahrungssatz, dass die 
Bbsorptiorisstreifen bei Gegenwart starker brechbarer Substanzen nach 
Roth hinriicken, erklaren lassen. 

Der Streif ist in abgegohrenem Wein merklich schwacber, als i n  
friscbem Beerenextract und je  alter der Wein wird, desto mehr 
schwacht e r  sich ab. In  3 -  4 cJahr alten Weinen ist er kaum noch 
zu erkrnnen, e i n  B e w e i s  f i i r  d i e  (von A n d r e e  geleugnete) A e n d e -  
r u n g ,  d i e  d e r  W e i n f a r b s t o f f  d u r c h  A l t e r  e r l e i d e t  urid die 
keineswegs nur in Ausscheidung besteht. 

Alaunzusatz zu Wein unter oben erwahnten Bedingungen ruft 
keine andere Streifenbildung hervor als Ammoniak allein und zeigt, 
dass unter obwaltenden Utnstanden eine Lackbildung des Weinfarb- 
stoffs n i c h t  eintritt. 

Durch genaue Priifung mit Ammoniak, resp. mit Alaun und 
Ammoniak unter den oben gegebenen Bedingungen ist es mir wieder- 
holt schon gelnngen mit Heidelbeere gefarbten Wein als solchen zu. 

(Siehe Fig. 2 ,  Curve b.) 
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erkennen, und vom echten Wein zu unterscheiden. Selbst in Mischun- 
gen von gleichen Theilen echten Rothweinea und mit Heidelbeere 
gefarirbfen Weines konnte ich den Heidelbeerfarbstoff noch nachweisen. 
Sichere Resultate giebt hierbei die Alaunprobe. Man verfahrt ziir 
Anstellung derselben genan wie oben angegeben, neutralisirt vorsichtig 
nach Zusatz des Alauns mit verdiinntem Ammoniak und beobachtet die 
Farbenverhderung iind Absorption. 1st der im Wein enthalterie 
Heidelbeerfarbstoff nicht zii  alt, so offenbart sich Violettfarbung untttr 
Absorption 9 (Fig. 1) spl ter  unter Grariblaufarhung Absorption 10. 
Diese Reactionen zeigen sich , ehe der Punlit viilliger Neutrxlitdt 
erreicbt ist. Wird dieser iiberschritten, so zeigt sich auch der Weiu- 
streif zwischen d und D, der dann rnit dem Heidelbeeralaunstrej~ 211- 
sammenfliesst. 

Dennoch kann man beide getrennt beob:zchten, wenn man d i r  
alkalische A l a u n p r o b e  nach Minuten langen Stehen (s o.) mir  d e w  
i n  d e r  Regel  f r e i e  S h u r e  e r i t h a l t e n d e n  z u  o n t ~ r s a c h e n d ~ n  
W e i n  vorsicbtig ruckwarts neutralisirt, his sich die rBthlichc Farbe 
wieder zeigt. Dam verschwindet der alkalibche Weinstreif, der Heidel- 
beeralaunstreif auf D bleibt dagegen stehen. 

Als Resultat dieser Versuche ergiebt sich Folgendes: 
1 .  Frischer Heidelbeerfarbstoff und Weinfarbstoff sind zwar 

Iihnlich aber n i c h t  i c l e n t i s c h .  
2 .  Beide unterscheiden sich bestimmt durch spectroskopische 

Reactionen a)  bei v o r s i c h t i g e r  Neutralisation mit Bniinoniak 
wodurch bei gewisser Verdiinnung bei Wein ein Streif mit 
Maximum auf d ,  bei Heidelbeere ein solcher mit Maximum 
auf  D erzeugt wird. b) durch Versetzen mit einem Minimum 
Alauu und Neutralisation mit Ammoniak; hierbei bildet Heidel- 
beerfarbstotf einen dauernden Absorptionsstreif auf  D ,  unter 
Lackbildung , wahrend Weinfarbstoff unter gedachten Bedin- 
gungen n i x  dieselbe Reaction liefert als mit Ammoniak allein. 
Rei nicht zii alten vergohrenen Lijsungen gedachter Farbstoffe 
sind diese Unterschiede noch merkbar. Weinfarbstoff zeigt 
dann neutralisirt einen Streif zwischen C und d ,  Heidelbeere 
einen mit Maximum auf D. 

3. Das Alter und die Gahrung andern beide Farbstoffe in merk- 
licher Weise, den Weiiifarbstoff aber noch auffallendcr als 
den €Ieidelbeerfarbstoff. Beide unter 2) erwahnte spectro- 
skopische Reactionen werden alsdann schwacher rind treten 
schliesslich gar nicht mehr auf. 

B e r l i n ,  im Mai 1888. 
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