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Da die Versuche fortgesetzt werden und noch keine abschliessenden 

Resultate geliefert haben, begnage ieh reich mit dem Hinweis auf diese 

Arbeit .  

Die Trennung der Bernste ins~ure yon Weins te in-  and  l~i lehs~ure 

mad die Bestimmung der ersten bewirken B o r cl a s, J o u 1 i n und R a e z - 

k o w s k i  1) dutch Ueberfiihrung der Sguren in ihre Silbersalze. Wird 

eine neutrale LSsung der obigen Sguren mit iibersehiissiger eoneentrirter 

Silbernitratl6sung versetzt, so wird die Bernsteinsgure vollst~ndig abge- 

sehieden, die Weinsteinsgure wird nut  zum Theil gef~illt, wghrend das 

milehsaure Silber in LOsung bleibt. F i l t r i r t  man die gefallten Silber- 

salze ab nnd wgseht bis zum Versehwinden der Silberreaetion aus~ 

so geht aueh das Silbertartrat  in LSsung, und auf dem Fi l ter  verbleibt 

das reine bernsteinsaure $ilber. Nan spritzt den Niedersehlag in ein 

Beeherglas, ftigt tlbersehiissige ~/loNormal-NatriumehloridlSsung hinzu 

und bestimmt den Uebersehuss an letzterer mit 1/loNormal-Silber16sung 

unter Benutzung v-on ~/eutralem ehromsauren Kali als Indicator. Die 

Differenz der angewal~dten Cubikeentimeter der ~/loNormallOsungen mit 

0,0059 multiplieirt entsprieht der vorhandenen Menge Bernsteins~ture. 

IV. Spec ie l l e  a n a l y t i s c h e  ~iethoden.  

1. A u f  L e b e n s m i t t e l ~  G e s u n d h e i t s p f l e g e ,  ~ a n d e l ,  I n d u s t r i e  

und  L a n d w i r t h s c h a f t  b e z i i g l i c h e .  
Von 

L. Griinhut.  

Untersuehung von Farben und gefarbten Lebensmitteln. L. Gr ti n- 
h u t  e) bespricht in einer grSsseren Abhandlung zun~chst die P r i i f u n g  

im S i n n e  d e s  F a r b e n g e s e t z e s  veto 5. Juli  I887.  Er  weist da- 

rauf hiD, dass die qualitative Untersuchung auf siimrntliehe der im 

Farbengesetz genannten Metallgifte selbstverst~ndlieh sich ohne weiteres 

mit dem amtlieh vorgesehriebeaen Verfahren zum Nachweis yon Arsea 
und Zinn 3) verbinden liisst. 

F a r  die Untersuchung gef~rbter Nahrungs- und Genussmittel sel~reib~ 

diese Anleitung die anzuwendende Substanzmenge ver. Handelt  es sich 

1) Journ. Pharm. Chim. 1898, S. 417, dureh The Analyst 23, 236. 
~) Zeitschrift f. 5ffen~l. Cheraie 4, 563. 
~) Diese Zeischrift 27, 471. 

54* 



780 Bericht: Specielle an~lytische Methoden. 

jedoch um die Prafung eines Farbstoffes, so ist die Menge des Aus- 
gangsmateriales in das Ermessen des Chemikers gestellt. Der Verfasser 
empfiehlt, in solchen Fgl]en dem Gutaehten stets einen Yermerk aber 
die angewandte Substanzmenge einzufagen. 

Der Haupttheil yon G r a n h u t ' s  Abhandlung besch~ftigt sich mit dem 
~achweis der drei organischen Farbstoffe, welche durch das Farben- 

gesetz verboten sind, also der Pikrins~ure, des Gummi-Gutti und des 
Corallins. 

Far  den lNachweis der P i k r i n s ~ u r e  benutzt man als ersten orien- 
tirenden ¥ersuch immer einen F~rbeversuch mit Seide. Handelt es 
sich um die Untersuchung eines Farbstoffes, der in Substanz vorliegt, 
so kocht man ihn mit Wasser aus, filtrirt yon ungelSst gebliebenen An- 
theilen ab und bringt in die erkaltete, klar filtrirte LSsung einige 

weisse Seidenfgden. Sind gef~rbte Nahrungs- oder Genussmittel zu 
prt~fen, so kocht man sie nach einander mit Aether, mit Alkohol und 

mit Wasser aus. Die gtherischen und die alkoholischen Auszage ver- 
dunstet man zur Trockne, nimmt die Rackstande mit heissem Wasser 
auf und vereinigt diese LSsung mit dem w~issrigen Auszug. Man filtrirt 
nach dem Erkalten and pr~ft auch hier mit einem weissen Seidenfaden. 

Bleibt der Seidenfaden naeh zweistandigem Verweilen in der LSsung 
ungef~rbt und f~rbt er sich auch nicht, naehdem man die LSsung 
s eh w ach mit Schwefelsgure anges~uert hat~ so ist die Wahrseheinlichkeit 
sehr gering, dass Pikrinsaure vorhanden ist. Man bringt in diesem 
Falle eine Spur Pikrinsgure zu einem Theile der LSsung und wieder- 
holt den Farbeversueh mit Seide. Tritt nunmehr Gelbf~rbung des Fadens 
Bin, sO darf man sicher sein~ dass in tier ursprangliehen Substanz Pikrin- 
saure nicht vorhanden war. 

Bleibt bei dem eben besehriebenen Controlversueh der Faden gleich- 
falls ungefgrbt (ein Fall, tier tibrigens bisher noch nicht beobachtet 
wurde) oder tritt bei dem ursprangliehen Versueh Gelbf~rbung oder 
eine andere Fgrbung der Seide auf, die aueh naeh dem Abspalen in 
Wasser bestgndig bleibt, so sind n~here Prafungen vorzunehmen. Der 
Rest der LSsung wird in diesem Falle mit Schwefels~ure anges~uert 
nnd darauf mit Aether ausgesehCtttelt. Pikrinsgure geht dann ziemlich 
~vollst~tndig in den Aether abet. 

Die AetherlSsung ist auch bei Gegenwart namhafter Pikrins~ure- 
~lengen oft nur sehwach gelb gef~rbt. Man verdunstet sic zur Trockne. 
Den Rackstand nimmt man mit Wasser auf und fgrbt darin bei ge- 
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w~Shnlicher Temperatur Seidenfiiden aus. Ist Pikrins~ure zugegen, so 

werden diese F~den gelb gef~rbt; legt man sie danach in Salzs~ure, so 
werden sie wieder v611ig entf;trbt, legt man sie in Natronlauge, so f~irbt 
sieh diese deutlieh gelb. Mit heissem absolutem Alkohol l~isst sieh die 
gelbe Farbe extrahiren. Mit dem Verdunstungsrfiekstand einer solehen 
alk0holisehen Abkochung kanu man noeh die beiden folgenden Reaetionen 
anstellen. Pikrins~turelSsung gibt beim Kochen mit Cyankalium und 
Kalilauge eine rothbraune LSsung in Folge der Bildung yon isopurpur- 
sanrem Kalium. Aneh beim Koehen mit Natronlauge und Dextrose 
gibt sie Rothf~rbung, indem sie zu Pikramins~ure redueirt wird. 

Wenn in die Aetherausschilttelung neben Pikrins~iure noeh andere 
auf Seide aufziehende Farbstoffe in merklieher Menge iibergehen, nament- 

lieh solehe yon anderer Farbe als gelb, so muss man denVerdunstungs- 
rtickstand der Aetherl6sung mikroskopisch untersuchen und die eharak- 
teristisehen Gestalten der Pikrins~turekrystalle aufsuehen. Mit den 
Formen der letzteren maeht man sich am besten an der 1:Iand you Yer- 
gleiehspr~tparaten bekannt. 

Bei der Priifung auf Gummi-Gut t i  kSnnen dessen Lgsliehkeitsver- 
h~ltnisse zuweilen einen ersten Anhalt gew~hren. Far~en, welche ent- 
weder in Wasser oder in Alkohol vollst~indig klar 1/)slieh sind, k0nnert 
Gummi Gutti in natura nieht enthalten. Dieses hierkmal fiir die Ab- 
wesenheit ist aber in vielen F~llen unzureiehend und l~sst sich auf 
die Prfifung fertig gefgrbter Nahrungs- und Genussmittel iiberhaupt 
nicht auwenden, Dagegen ermSglicht das Yerhalten der ~ttherisehen 

LSsung des Guttiharzes, der sogenannten G a m b o g i a s ~ u r e ,  die Oe- 
winnnng eines sieheren Urtheiles. 

In der 3Iasse gef~rbte Nahrungsmittel etc. werden mit Sand m6g- 
liehst rein zerrieben. "fen oberfl~ehlich gef~rbten Gegenst~nden schabt 
man die farbige Schieht ab und zerreibt das gewonnene Material gleieh- 
falls mit Sand. In entspreehender Weise behandeIt man Farben, die in 
Substanz vorliegen; flttssige oder teigfOrmige werden unter Sandzusatz 
zur Troekne verdampft. Die erhaltene Masse durchfeuchtet man mit 
Salzs~ure und zieht sie darauf mit Aether aus. Bleibt der Aether farb- 
los, so kann Gummi-Gutti nieht zugegen sein. 

Erh~lt man dagegen eine gef~trbte, namentlieh eine gelb gef~rbte 
AetherlOsung, so hat man weitere Pr~lfungen vorzunehmen. Mart ver- 
diinnt zun~ehst einen Theil der AetherlOsung mit dem mehrfaehen Vo- 
lumen Alkohol und ftigt dann etwas EisenehloridlOsung hinzu. Tritt 
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hierbei Sehw~rzfitrbung ein, so kam~ Gummi-Gutti zugegen sein, ist 

nichts der~rtiges zu beob~chten, so ist die Abwesenheit ~on Gummi- 

Gutti erwiesen. Natarlich beweist abet  ein positiver Ausfall der Eisen- 

chloridreaction noeh nieht endgtfltig die Anwesenheit yon Gummi-Gutti; 

tier Beweis hierfar ist vielmehr in folgender Weise zu Nhren. 5Im~ sehtittelt 

den Rest der AetherlSsung mit stark verdt~nntem Ammoniak aus. Gam- 

bogias~ure wird vor~ dem Ammoniak mit schwach r~thliehgelber Parbe 

aufgenommen and bleibt beim Yerdampfen der ammoniakalisehen F l%sig-  

keit  als amorphe, in kaltem Wasser unlSsliche Masso zurack. Besteht 

der Verdacht, dass neben der GambogiasSure noch andere Sabstanzen 

zugegen sincl, so kann man dieson Eindampfungsrt~ckstand erst noeh 

wiederholt mit kaltem Wasser auswaschen. Dann l~Sst man ihn wie&r  

in s c h w a c h  ammoniakb~Itigem Wasser auf, filtrirt - -  wenn nSthig - -  

and prtfft die erhaltene L~sung auf ihr Verhalten gegenNetalIsalzlSsungen. 

Die letzteren geben, wie theilweise schon Ph.  B a e h n e r  ~) beobachtcte, 

mit der Gambogias~ure Niedersehl'~ge. Besonders charakteristiseh ist das 

gerhal ten zu Baryumchlorid, Kupfersulfat, EisenoxydulsuKat and Nickel- 

sulfat. B a r y u m c h l o r i d  gibt einen oIangefarbenen Niedersehlag, 

K u p f e r s u l f ~ t  einen schmutzig-grt~nen, E i s e n o x y d u l s u l f a t  einen 

dtmkelbrau~em fast schwarzen, and N i e k e l s u l f a t  einen rostbraunen 

Niederschlag. 

Bei der Anstellung dieser Prtffnngen hat man daftir Sorge zu 

tragen, dass der Ammoniakgehalt der zu untersuehenden LSsungen nieht 

zu gross ist, damit er nieht den Ausfall der Reactionen beeintr~tchtigt. 

Zur Co~trole der naeh dieser Methode erhaltenen Ergebnisse kann auch 

das Verfahren yon E d. t t  i r s  e h s o h n .9) herangezogen werden. 

B e i d e r  Besprechung des C o r a I l i n s  weist G r f i n h u t  zun~chst 

darauf him dass dieser Farbstoff keine einheitliehe Substanz ist, sondern 

neben seinem wesentliehsten Bestandtheil, dem An r i n ,  noeh eine Reihe 

anderer Gemengtheile yon theilweise sehr complicirter Zusammensetzung 
entMlt, yon welchen far den vorliegenden Zweek besonders derjenige 

yon Wichtigkeit  ist, weleher yon C. Z u I k o w s k ya) nach einander mit 

den Namen P s e u d o r o s o l s ~ a r e ,  Corallin-Phtalin und f i -Aurinoxyd 

belegt wurde. 

J) L i e b i g ' s  Annalen der Chemie ~ ,  71 (1843). 
~) VergL diese Zeitschrift 17, 261 (1878). 
8) L i e b i g ' s  Annalen der Chemie 19~, 109 (1878); 202, 179 (1880). - -  

3Ionatshefte f. Chemie 16, 358. (1895). 
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Diese complexe Beschaffenheit des Corallins war die Yeranlassung, 

,class dasselbe des Liste des gesundheitsschgdliehen Farbstoffe eingereiht 

.wurde .  Das A u r i n  an  s i c h  i s t  n i e h t  v e r b o t e n  und seine ¥er-  

wendung wird er~t danu nnzul~tssig, wenn es als Glied jenes Complexes 

auftr i t t ,  den man m i t  dem Namen Corallin bezeiehnet. Hieraus ergibt 

sich,  dass man bei der analytisehen Prafnng eines Gegenstandes im 

Sinne des Farbengesetzes auch nicht auf die geactionen des Aurins 

zurackgreifen darf, sondern diejenigen tier N e b e n b e s t a n d t h e i l  e 

des Corallins heranziehen muss. 

D a s t  e eh h i s  eh e Corallin besitzt eine Eigenschaft, dutch die es 

sieh in sehr eharakteristischer Weise yon dem reinen Aurin unter- 

seheidet. Versetzt man seine Aufl/Ssung i n  Natronlauge, welehe eine 

purpurrothe Farbe  besitzt, mit Ferrideyankalinm, so wird die Farbe 

noeh viel dunkler und intensiver, so dass es einer grossen Verdannung 

mit Wasser bedarf, um die Fl~ssigkeit, selbst in verh~ltnissm~tssig danner 

Schicht, durehscheinend zu machen. Der Tr~ger dieser Reaction ist die 

erwghnte Psendorosols~ture, die nach Z u l k o w s k y  zu ungefghr 70°/o 

im rohen Corallin enthalten ist. 

In all '  den F~tllen~ in welchen diese Reaction ausbleibt, ist der 

Beweis erbracht, class >>Cora!lin<< nicht zngegen ist. Nan verf~thrt bei 

der Prafung der Nahrungs- und G-enussmittel, sowie der Gebrauchs- 

gegenst~nde so, dass man das Object zerkleinert, mit Quarzsand ver- 

reibt und nach einander mit Aether und Alkohol auskoeht. Die er- 

haItenen LOsungen verdunstet man z u r  Trockne uud zieht den Rack- 

stand mit verdannter Natronlauge aus. Liegen Farbstoffe in Substanz 

zur Untersuehung vor, so behandelt man sic direct mit Natronlauge. 

Die alkalische L6sung iort~ft man init Ferridcyank~lium 

Ein neg~tiver Ausfall der Reaction ist beweisend far die Abwesen- 

heir yon Corallim ein positiver beweist jedoch noeh nieht die Gegen- 

~vart dieses Farbstoffes. Man nimmt deshalb in diesem zweiten Fall  

weitere Prafungen vor, die zunaehst dahin zielen mt~ssen, die Pseudo- 

rosolsgure in Substanz abzuscheiden. Dazu dient ein yon Z u l k o w s k y  

herrahrendes Verfahren. Nan stellt eine grOssere Nenge der Anf- 

10sung in Natronlauge her, wobei man einen Uebersehuss an Aetznatron 

nach MOglichkeit vermeidet, und leitet in die LOsung so lunge Sekwefel- 

dioxyd in raschem Strome ein, his die Flassigkei t  aueh nach dem Um- 

schntteln stark danach rieeht. CorallinlOsungen werden hierbei entfgrbt 

~and es entsteht ein floekiger Niederschlag. Die Abscheidung des letzteren 
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wird noch wesentlich vermehrt, wenn man die mit Schwefeldioxyd ge- 

s~tttigte Fl~issigkeit Init v i e l  kaltein Wasser verdtinnt and drei Tage 

stehen l~tsst. Bei Gegenwart yon CorMlin ist die Pseudorosols~ure ia  

diesem Niederschlag enthalten. Man filtrirt ihn ab und w/ischt ihn Init  

kaltem Wasser aus, wobei man nach MOglichkeit decantirt. Ist Pseu- 

dorosols~ture zugegen, so muss sich der Niederschlag in Alkalien t i e r  

violettroth 10sen, and diese LOsung muss die Dunkelf~rbung Init Fer r id-  
cyankaliuin zeigen. 

Auch diese Reaction ist nur im negativen Sinne beweisend; f~tllt. 

sie ioositiv aus, so muss man die Untersuchung fortsetzen. Man wird 

in d i e s  e in besonderen Falle versuchen miissen, das Auriu nachzuweisen. 

Gelingt es dieses ~ufzufinden~ so ist die Annahine berechtigt, dass 

Corallin im Siune des Gesetzes zugegen ist, denn die Pseudoroso]s~ure- 

Reaction hatte bereits die Gegenwart der Nebenbestandtheile wahrschein- 

lich gemacht. Findet  man aber kein Aurin, so musste die Pseudorosol- 

s~ture-Reaction durc haudere Substanzen hervorgerufen worden sein, und': 

die Abwesenheit yon Corallin ist bewiesen. 

Alirin muss gegebenen Falles im Fi l t ra te  von tier Pseudorosols~ure. 

enthMten sein and kann daraus Init starker Salzs~ure ausgef~tllt werden. 

Erh~lt man hierbei einen ~Niederschlag~ so ii l trirt  man ihI1 ab, w~scht: 

ihn Init kaltein Wasser aus und 10st ihn in ein wenig heissein Alkohol. 

Man erh~lt durch Einengen der alkoholischen LOsuug etwaiges Aurin~ 

in relativ reinein Zustande. Dasse]be 10st man in einer schwachen Seifen- 

10sung auf and fgrbt in diesem Bade einige Wollf~den aus, indein man 

es Init denselben allinahlich his zuin Sieden erhitzt. Aurin !iefert eine. 

gegen Licht, Seife und Siiure ziemlich unechte Rothf~trbung. Die ge- 

fgrbten Fgiden Intissen folgende Identitgtsreactionen zeigen 1). Beiin Ein-  

legen in Salzsgure oder Schwefels~ure werden sie gelb, beiin Einlegen. 

in ]Natronlauge oder in Aininoniak werden diese Fltissigkeiten lebhaft 
roth. Legt man die gef~trbten F~tden in eine Mischung gleicher Theile  

Zinncblortir and concentrirter Salz~ure,  so wird diese gelb. Alkohol. 

extrahirt  aus ihnen die Farbe.  

IIn zweiten Theil seiner Abhandlung theilt G r ~i n h u t das ¥erfahren~ 

mit, dessert er sich bei der U n t e r s u c h a n g  e i n e r  B u t t e r f a r b e  be-  

1) j .  j .  Humine l .  Die F/irberei nnd Bleieherei tier Gespinnstfasern. 
Deutseh yon E. Kneeh t .  2. Anti. Berlin 1891. S. 370. 
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diente, welche aus einer Aufl6sung yon 0rlean und Dimethylamid~- 

azobenzol in 0el  bestand. 1) 

Etwa 2 5 g  Substanz wurden nach der ¥orschrift  yon R. H e n -  

r i q u e s  ~) kalt  verseift , indem sis mit etwa 50 cc Petrolather und etwas 

mehr als 100cc alkoholischer Norma]-Natronlauge (mit 96gradigem 

Alkohol b e r e i t e t ) 1 2  Stunden stehen gelassen wurden. Es resultirte. 

sine lebhaft orange gefgrbte Seifenmasse. Dieselbe wurde auf dem 

Wasserbade erwarmt, bis aller Petrol~ther und die Itauptmenge des 

Alkohols verdunstet war, und alsdann in Wasser gelSst. Die k lare  

LSsung wurde vorsichtig mit Salzs~ure ganz schwach angesSuert, so dass 

sieh eben etwas Fettsgure in Folge der ZerstSrung der Seife auszu- 

seheiden begann; dann wurde dureh Zusatz -con etwas kohlensaurem 

Natron wieder sine ganz geringe Alkalinit~tt hergestellt. 

Zum Naehweis des D i m e t h y 1 a m i d o b e n z o 1 s wurde diese Seifen- 

15sung mit Petrol~ther ausgesehattelt. Der Petrolather f~rbte sieh hier- 

bei deutlieh gelb. Er  wurde abgehoben, mit Wasser gewaschen uncl 

verdunstet. Es hinterblieben einige 5lige Tropfen und etwas ge]ber 

Farbstoff. Derselbe war in Wasser unlSslieh, 1/Sste sich jedoeh iN 

Alkohol mit gelber Farbe  auf. Die alkoholische L6sung farbte sieh 

auf Salzs~urezusatz roth. Diese r0the alkoholisehe LSsung gab eirt 

Absorptionspeetrum, welches mit dem yon J. L a n d a u er 8) besehriebenen 

des Dimethylamidoazobenzols vollstandig ~'tbereinstimmte. Ebenfalls mi t  

den Angaben yon L a n d a u e r  abereinstimmend, aber minder eharakte:  

ristiseh, erwies sieh das Spectrum der  nieht anges~uerten, gelben alko-  
holisehen L6sung. 

Um den Naehweis des O r l e a n  zu ft~hren, wurde die erw~hnte- 

SeifenlSsung zum Sieden erhitzt, und alsdann in derselben entfettete 

B a u m w o 11 e ausgef~trbt. Es ist eine besondere Eigensehaff des Orlea~ 

im Seifenbade auf Baumwolle aufzuziehen. Die F~rbungen sind nieht. 

sehr eeht; man darf die Baumwolle daher naeh dem Herausnehmen 

aus dem Bade nur wenig spiilen und man muss sie raseh troeknen. 

Die LSsung der verseiften Butterfarbe lieferte so sine liehtrothe Fgrbung,  

1) Bei dieser Gelegenheit sei such auf Ed. P o l e n s k e ' s  (Arbeiten aus, 
dem kaiserlichen Gesundheitsamte 1~, 5~8) Untersuehung einer Butterfarbe ver- 
wiesen, welche nur Dimethylamidoazobenzol in Oel gelSst enthiel*. 

s) Vergl. diese Zeitschrift 87, 698. 
s) Berichte d. deutseh, chem. Gesellseh. l t ,  391 (1881). 
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• and d,ie gef~irbte Baumwolle g~b folgende Reactionen, welche far Orlean 
,charakteristisch sind 1) : 

SalzsSure: Faser wenig ver~tndert oder lebhafter roth. 

Sehwdels';iure: F~q~ser uud L0sung blau. 

Natronlauge: wenig verttndert. 

Ammoniak : desgleichen. 

Die wicl~tigste dieser Reactionen ist die n~it Schwefels~iure. 

Das Vert'ahren, das far die Prtifung dieser Butterfarbt  benutzt 

wurde, dtirfte sich zur Untersuchung a l l e r  g e f ~ t r b t e n  F e t t e  eignen. 

Nan  warde dieselben ]calt verseifen nnd die SeifenlSsung im allgemeinen 

auf ihr F~rbeverhalten gegen Seide, Wolle und Baumwolle (gebeizte wie 

ungebeizte) prfifen. Mit den ausgef~rbten Fasern h~ttte man dann die 

bekannten Reaetionen vorzunehmen, die u .A.  in dem wiederholt eitirten 

Bueh yon H u m m e l  besehrieben sind. Ganz besonders empfiehlt sieh 

die Methode ftir die Untersuehung tier Butter und Margarine auf kanst- 

liehe F'~rbung; nut mt~ssen in diesem Falle ziemlieh betr~tehtliehe Sub- 

stanzmengen in Arbeit  genommen werden. 

Im Ansehlusse an O r  t~nh u t ' s  Nittheilungen wiesen sowohl W. 

F r e s e n i u s ' 2 )  als aueh der Verfasser auf die Unzul~ngliehkeit tier 

IIttlfsmittel hin, die zu Gebote stehen, wenn es sieh darum handelt zu 

entseheiden, ob eine bestimmte Farbe giftig sei, oder nieht. Der Urn- 

stand, dass sie etwa nieht zu den wenigen geh0rt, die im § 1 des 

deutsehen Farbengesetzes als gesundheitsseh~dlieh genannt sind, gent~gt 

natt~rlieh nieht, sie als ungiftig anzusehen. 

Im Gegensatz zur deutsehen Gesetzgebung hat man in Oesterreich 

ein amtliehes Verzeiehniss der in der Nahrungsmittelindustrie z u 1 ~t s s i g e n 

Theerfarbstoffe herausgegeben~). Ieh begnfige mieh mit diesem Hinweis 

au f  dasselbe und fage hinzu, class der Yerein sehweizeriseher aaalytiseher 

Chemiker die darin aufgeft~hrten Farbstoffe gleiehfalls als zul~ssige an- 
erkannt hat. *) 

Das offie~elle deutsche Verfahren zum N a e h w e i s  des  A r s e n s  

i n T h e e r f a r b s t o f f e n  yon geringemArsengehaIt  ~) erseheintA,  O r t -  

~) Vergl. aueh H u m m e l ,  a. a. O. S. 388. 
2) Zeitsehrift f. 5ffentliehe Chemie 4, 577. 
3) Zeitsehriff f. angewand~e Chemie 1896, S. 24. -- Vergl. aueh die er- 

g~inzende Verordnung, Zeitsehrit~ f. 5ffentliehe Chemie, 4 89. 
4) Forsehungsberiehte fiber Lebensmittel etc. II, 433. 
5) Diese Zeitsehrift ~o7, 4:71. 
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m a n n  ~) zu umstgndlich. Er empfiehit folgende zwei iSiethoden zur 

Yereinbarung, unter Yerwendung ~ , o n  je 5 t/ Farbstoff als Einwage. 

Bei der ersten wird tier Farbstoff, beziehungsweise die m6glichst zur 

Trockne ~'erdampfte FarbstofflSsung in einer tubulirten l~etorte mit einigen 

Cubikcentimztern concentrirter Eisenchlort~rl6sung und wenig Wasser ver- 

setzt. Dutch diese Mischung teitet man unter Erw~rmen wghrend einer Stunde 

einen Strom yon Chlorwasserstoffgas und prtift dann das Destillat ent- 

weder direct oder naeh vorheriger Behandlung mit i~aliumch]orat im 

N a r s h ' s c h e n  Apparat. Nach der zweiteu Methods wird die Substanz 

im g j e d a h 1 - Kolben mit concen~rirter Salpetersgure erw~rmt, bis keine 

rothen D~mpfe mehr auftreten. Nach dem Erkalten wird concentrirte 

Schwefels~iure zugegeben und auf's Neue erhitzt, bis die Masse ganz 

oder fast ga~z farblos geworden ist. ~Ian l~tsst erkalten, l~st in Wasser 

and prttft im ~ a r s h ' s c h e n  Apparat. Noeh geeigneter zur Zerst5rung 

tier organischen Substanz ist die Aufschlussmischung yon G u n n i n  g ~), 

bestehend aus Kaliumsulfat und concentrirter Sehwefels~ure. 

0 r t m a n n gegeniiber empfiehlt sowohl R. H e f e 1 m a n n s) als auch 

F. F i l s i n g e r 4 ]  yon festen Farben stets uur l g  ftir die Prafung auf 

Arsen zu verwenden. Von fltissigen Farbstoffen, die zum Beispiel als 

Marmeladenroth viel gebraucht werden, schl~gt der letztere eine Ein- 

wage yon 5 g vor. 

Zur Unterscheidung yon N a p  h t el  g e I b S (Natriumsalz der Dini- 

tro - a - naphtolsulfosaure) und M a r t i u s g e 1 b (Dinitro - a -  naphtolnatrium), 

die beide zum F~rben voll Nahrungsmitteln Verwendung finden sollen, 

and ~on denen das letztere giftig ist, empfiehlt die Revue internationals 

des falsifications s) " foigende Reactionen. Beide sind l~siich in Wasser, 

die L6sung des Martiusgelb gibt aber auf Salzs~urezusatz einen Nieder- 

schlag yon Dini t ro-a-naphtol ,  diejenige des Naphtolgelb S nieht. Zur 

Identificirung des Dini t ro-a-naphtols  wgscht man es auf dem Filter, 

18st es dann in schwaeh ammoniakalisehem, heissem Wasser und fi~gt 

sofort~ 15 Tropfen conceutrirte CyankaliumlOsung hinzu. Die Flttssi.g- 

keit muss hierbei eine tief braune Farbe annehmen und naeh einiger 

1) 0esterr. Sanitgtswesen 10, 78; durch Zeitschrift f'dr Un{ersuchung dot 
Nahrungs- and Genussmittel 1, 515. 

2) Diese Zsitschrift 28, 188 (1889). 
s) Zeitschrif~ f. ~ffentl. Chemie 4, 373. 
4) Zeitschrif~ f. 8ffentl. Chemie 4, 418. 
5) 1895, S. 204; durch Pharm~ceutische Centralhalle 36, 555. 
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Zeit einen braunen Niederschlag absetzen. Derselbe wird mit vieI 
Wasser gewaschen uud gibt dann mit concentrirter Schwefels~ure eine 
rothe LSsung, die in ¥iolett fibergeht. Diese Reaction ermSglicht das 
Martiusgelb yon zwei anderen, gleichfalls giftigen Safransurrogaten, dem 

Yictoriagelb und dem Kaisergelb (Aurantia) zu unterscheiden, die bei 
der Behandlung mit Salzs~ure Dinitrokresol, bezw. Hexanitrodipheny]amia 
geben. 

Eine ausfahrliche Untersuchung fiber die s p e c t r a 1 a n a 1 y t i s c h e 
E i g e n s c h a f t e n einiger toxiko]ogisch und pharmakognostisch wiehtigen 
Farbstoffe verSffentlichte O. B u s s  1). Der Veriasser beracksichtigt ins- 
besondere auch den ultravioletten Theil des Spectrums. Die Beobach- 
tung desselben kann mittelst eines Spectra]apparates mit QuarzkOrpern 
und fluorescirendem Ocular erfolgen. Bequemer ist es jedoch, das Spec- 
trum mit Halle eines Quarz-Speetrographen zu p h o t o g r a p h i r e n. Es. 

hat sieh hierbei ergeben, dass es mSglich ist, die mit dem gew5hnlichea 
spectroskopischen ¥erfahren unbestimmbaren (zum Beispiel die meiste~ 
gelben) Farbstoffe mit Zuziehung des relativ kleinen Bezirkes Ultra- 
violett yon i = 0,400 # bis ,~ = 0,300 # zu unterscheiden. Im Spec- 
troskop liefern dieselben Endabsorption, im Quarzspectrographen da- 
gegen l~sst sich dieselbe meist in ein oder gar mehrere B~nder auf- 
lOsen, die eine bestimmte Lage, einen bestimmten Verl~uf und ein be- 
stimmtes Maximum aufweisen, also eben so gut zur Charakterisirung 
eines Farbstoffes dienen k~)nnen wie die B~nder im sichtbaren Theile 
des Spectrums. 

Ich kann hier nicht die yon B u s s  gelieferten Besehreibungen der 
einzelnen Spectra wiedergeben und muss mich damit begntigen, das ¥er-  
zeichniss der yon ihm untersuehten Farbstoffe anzufahren. Es sind das 
Pikrins~ure, Safransurrogat, Martiusgelb, Naphtolgelb, Aurantia, Eehtgetb 
extra, fl-h*aphtolorange, Metanilgelb, Auramin, Biebricher Scharlach~ 
Fuchsin, Rosols~ure~ Corallin, Eosin, Erythrosin, Safranin G. extra~ 
Anilinblau BB spritlOslich, Wasserblau 6 B und 3 B, l~ethylenblau, 
Naphtolgrfin B, Malachitgr~n, S~uregran, Jodgrfin, Methylviolett, Dahlia, 
~aphtolschwarz 6B, Bismarckbraun, Alizarinblau S, ferner eine Reiho 
gelber Blfithenfarbstoffe und Xanthophylle. Auch Versuche fiber die 
quantitative Bestimmung der Farbstoffe dutch Spectralanalyse theilt 
B u s s  mit. 

1) Forschungsberiehte fiber Lebensmi~tel etc. 3, 163, 197 u. 237. 


