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nur in wenigen F~llen auch als LSsungsmittet bei der Extraktion Ver- 
wendung finden, da aus diesen LSsungsmitteln h~ufig das zu reinigende 
Alkaloid start der Verunreinigungen adsorbiert wird (,,positive Ad- 
sorption"). Aus dem gleichen Gmnde scheidet Kohle als Adsorbens ftir 
al!e Extraktionsmittel aus. Als allgemein brauchbar wird Ather mit 
10% Alkohol, Chloroform mit 10% Alkohol und Aceton mit 10% Alko- 
hol bezeichnet. Aueh reines Aceton, Methyl- und Xthylacetat ist meist 
geeignet, nur das Alkaloid Dilaudid wird daraus an Magnesiumoxyd 
teilweise adsorbiert. ]Die bei der Extraktion getrennt erhaltenen Extrakte 
der Alkaloide, ScMafmittel und des Morphins werden auch getrennt 
gereinigt, wobei die Extrakte vor der Reinigungsbehandlung zweck- 
mgl~ig mittels Natriumsulfat getrocknet werden. 

Beziiglich der sehr ausfiihrlichen weiteren Angaben muB auf die 
Originalarbeit verwiesen werden. A .  EIO~tLEI~. 

Bestimmung des Metallgehaltes yon biologisehem Material. Eine 
Methode zur colorimetrischen Bestimmung. des Kaliums wird yon 
M. A. M. ABUL-FADL 1 beschrieben. Das Kalium wird in der itblichen Weise 
mit Natrinmkobaltnitritreagens gefKllt, und die alkalische LSsung des 
Kobaltsalzes hat  die Fghigkeit, in Gegenwart yon Glycin oder Alanin das 
Phenolreagens yon FoLI~r nnd ClbCALTEV (Phosphormolybd~ns~ure- 
Phosphorwolframs~ure-Phenolreagens) zu reduzieren. Die entstehende 
blaue Farbe ist dirckt proportional dem Kobaltgehalt. Zwischen 0,3 und 
0,5 m GlycinlSsung entsteht ein Farbmaximum, welches bei 37 ~ nach 
10--15 rain erreicht ist, und dann fast 24 Std nnvergndert bestehenbleibt. 

M~n f&llt 0,2 ml Serum bzw, KaliumstandardlSsnng tropfenweise mit 0,5 ml 
filtriertem Kobaltnitritreagens 2, fiigt nach 45 rain 1 ml Wasser zn nnd zentrifu- 
giert. Der Niedersehlag wird erst mit 2 ml Wasser, dann mit 5 ml 70~ Xthanol 
gewasehen und schlieg]ich naeh Zusatz yon 2 ml Wasser mi~ 1 ml 7,5~oiger Gly- 
cinlSsung und 1 ml 25%iger SodalOsung gemiseht und darauf 1 ml Phenolreagens 
zugesetzt. Man stellt 10--15 rain in ein Wasserbad yon 37 ~ kithlt dann auf 
I~aumtemperatur, ffillt auf 6 ml anf und eolorimetriert mit Rotfilter. 

Die Farbe ist wesentlich intensiver als mit dem Cholinferrocyanid- 
reagens. Mit der Flammenphotometrie werden dieselben Werte erhalten 
und Kaliumzus~tze quantitativ wiedergefunden. K. HINSBE~G. 

Zur Kaliumbestimmung in biologischem und landwirtscha/tlichem Ma- 
terial empfiehlt J. T12CSLEY ~ ein nephelometrisches Verfahren, das auf 
der F~llung als Kaliumkobaltnitrit  beruht. Eine zur ~essung geeignete 
stabile Triibnng erh~lt man durch F/illung aus einer LSsung, die Methyl- 
alkohol, Propylenglykol und Glycerin enth~Llt. Man arbeitet am besten 
bei 15 ~ C. Anwesendes Ammonium-Ion wird mit Natriumhypochlorit lm- 
sch~dlich gemacht. Natrinmhypochlorit selbst beeinflui~t die Kalium- 
bestimmung nicht. Anch Calcium, Magnesium, Phosphat, Sulfat, in ge- 

1 Bioehemie. J. 44, 282 (1949). 
2 VgL K~A~Elz, B., u. F. F. TISDAI~L: J. of biol. Chem. 48, 223 (1921); vgl. 

diese Z. 74, 157 (1928). 
3 Analyst 74, 167 (1949). 
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wissen Grenzen auoh Essigsgure, Trichloressigs~ure und  Nat r iumper -  
ch]orat s tSren nicht .  Vo~ sehr wesentl icher B e de u t ung  f~r die l~eprodu- 
zierb~rkeit  der Ka l iumwer te  ist  die vollst~ndige Abwesenhei t  yon Kry-  
s ta l lke imen  in  der LSsung des Reagenses.  

Aus]i~hrung: Die NatriumkobaltnitritIgsung enth~It 20g Natriumkobaltnitrit 
und 20 g Natriumnitrit in 100 ml. 3~an lgBt die L6s~ng 3--4 Tage stehcn and 
filtriert sie darm durch ein sehr feinporiges Filter, am besten ein KolIodiumfilter, 
um sic yon Krystallkeimen zu befreien (Einzelheiten im Original). Vor Gebra~ch 
mischt man 1 t~aumteil der LSa~ng mit 9 ]~aumteilen einer Misehung, welche 
5 ~aumteile Methylalkohol, 3 Raumteile Pr0pylenglykol ~nd 1 Ra~mtei] Glycerin 
enthglt. 

Zur Durehffihr~ng der Messungen im 3/~ikromaBstab dienen Glasrshren yon 
70ram L~nge und 14 mm Durehmesser; lgakrobestimlrungen werden in t~Shren 
yon 150ram Lgnge und 18ram Durehmesser ausgeffil~rt. Nan verwende~ ffir 
Mikrobestimm~ngen 1--1,2 ml Probe]~ung und 1,5--1,8 ml Reagens, ffir Makro- 
mess~ngen 4 ml Probe ~nd 6 ml Reagens. Ist Ammonium zugegen, so gibt man 
yon vornherein ] bzw. 4 Tropfen l~oiger NaClO-LSsung. Vor Z~gabe der t~eagens- 
16sung werden die mit der Probe besehickten RShren im Thermcstaten auf 15 ~ 
gebraeht. Die l~eagensmisehung belgBt man ebenfalls 5--10 min lang im Thermo- 
staten. Dann erfolgt die Reagenszugabe zur Probel~sung rasch aus einer Pipette 
mit weiter 0ffnung. Man mischt mit einem ~nten flachged_rfickten Glasstab gut 
dutch, bel~llt die R6hren noeh 15--30rain im Thermostaten und mit t  darm die 
Triibung mit einem geeigneten Trfib~mgsmesser (z. B. dem photoelektrischen 
Abs0rptiometer yon S~EXKE~) mit Rotfilter. In jede Versuchsreihe werden Leer- 
versuehe ohne Kalium eingeschaltet. Der KMiumgehMt wird Eichkurven ent- 
nommen, die mit KC1-L6sungen yon bekanntem Gehalt angefertigt werden. 

Das Verfahren ist  zur K a l i u m b e s t i m m u n g  in  Bodenex t rak ten  und  in  
tr ichloressigsauren F i l t r a t en  von Blu~ und  Milch geeignet. Die Ergebnisse 
weichen yon dem magana ly t i s ehen  Koba l tn i t r i t ve r f ah rgn  um nieht  mehr 
als 5% ab. U. F ~ L D ~ A ~ .  

H. S c ~ A ~  ~ bes t immt  den Kaliumgehalt von Blutserum oder 
H a m  dutch  Ti t ra t ion  des Kal iumkoba l t ( I I I ) -n i t r i tn iederseh lages  mi t  
0,01 Permangana t l6sung .  

Bestimmung im Serum: .Man versetzt 1 ml Serum im Zentrifugenglas tropfen- 
weise unter Umrfihren mit 2 ml frisch bereitetem Kobaltnitrit-Reagens, verdiinnt 
naeh ~ Stunden mit 2 Iill Wasser, zentrifugiert mit mindestens 3000 Umdrehungen 
in der Minute, saugt die fiber dem Niederschlag stehende Fltissigkeit sorgf~ltig ab, 
ohne den Niedersehlag aufzuriihren and w~scht mit je 3 ml Wasser, bis die fiber- 
stehende Flfissigkeit farblos ist. Dann versetzt man mig 5 ml 0,0i n KMnO~-LSsung 
und 1 ml 20% iger Sehwefels~ure, erwgrmt unter l~iihren im siedenden Wasserbad, 
ffigt 0,01 n OxMs~urelSsung bis zur Entf~rbung der Flfissigkei~ zu und ~i~riert 
mit 0,01 n K_]VlnO~-LSsung zurtick, bis die rote Farbe I rain bestehenbleib~. Be- 
reehnet wird mit dem theoretisehen Fak~or 6,5. 

Erythroeyten haben einen um eine Zehnerpotenz hSheren KMiumgehMt als 
das Serum, daher liefert sehwaeh h~molysiertes Serum absolut unbrauchbare Werte. 

Bestimmung im Harn: Man verdtinnt 0,2--0,5 ml Ham im Zentrifugenglas mit 
Wasser auf 2 ml, f~llt mit 1 ml l~eagens, lggt ~ Std stehen und verf~hrt weiter 
wie bei Serum mit dem Untersehied, dal~ man 0,02 n KlVlnOt-L6sung zur Titration 
verwendet. 

Fortsehr. Diagn. u. Ther. 1~ It. 4, 4 Seitcn (1949). 
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Bei genauen Bestimmungen sind Xorrekturen an dem Permanganatverbrauch 
fiir jene Menge anzubringen, die zur Anf~rbung der Flfissigkeit notwendig sind. 

n. KUI~TENACKEI~. 

Ffir die Cadmiumbeslimmung in biologischem Material u n d  in Nah- 
rungsmitteln emlofehlen 1%. L. SI~mLEY, E. J. B ] ~ v .  und E . J .  Mm- 
LE~ 1 eine Verbesserung des Dithizonverfahrens 2, 3, 4. Verfasser schla- 
gen vor, aus der schwach sauren L6surg (p~ 2---2,3) Knpfer- und 
Quecksi lber-Ionen sowie den gr61~ten Tell der Kobalt-  und Nickel- 
Ionen durch Extrakt ion mit  dithizonhalt~gem Tetrachlorkohlenstoff 
abzutrennen.  Wird die wgl3rige Phase nun ammoniakalisch gemacht 
(p~ 8,5--9) und Dimethylglyoxim hinzugcgeben, so k6nnen weitere 
Anteile an Nickel und Kobal t  als Dimethy]glyoximkomplexe durch 
Ex t rak t ion  mit  ChlorefoIm entfeint  weiden. Ans der w/~Brigen L6- 
sung, die durch Zugabe yon Natr iumhydroxyd anf einen Alkaligehalt 
yon etwa 5% gebracht wurde, wird nun das Cadmium mit  einer Di- 
thizonl6surg in Tetrachlerkohlenstoff extrahiert.  Noch in der w~il~- 
r i g e n  LSsung verbliebene Nickel- und Kobaltdimethylglyoximverbin-  
dungen werden unter den gew~hlten Bedisgungen nicht zersetzt und 
gehen nicht in die Dithizonl6susg fiber. Die LSsnng des Cadmiumdithi- 
zonats in Tetrachlorkohlenstoff dient zur colorimetrischen Bestimmung. 

Sic besitzt bei 515 m# ein ausgepriigtes Maximum. Die L6sungen yon 
Dithizon nnd yon Cadmiumdithizonat in CC14 sind ]ichtempfindlich. 
Einwifl~urg yon direktem Sonnenlieht muB unbedingt vermieden 
werden. Beim Arbeitcn mit  leicht angef~irbten Glasger~iten (, ,amber" 
oder ,,low actinic glass") ist bei diffusem Tageslieht  innerhalb einer 
Zeitspanne yon 30 rain keine Zersetznng dieser Verbindungen festzu- 
stellen. 

Schwermetalle (Zn, Pb, Cu, Hg, Co, Ni) beeintrgchtigen die Cadmium- 
bes t immusg nicht, selbst wenn ihr Gehalt ein Vielfaches der Cadmium- 
konzentration betr~gt. Bei der Analyse animalisehen und pflanzlichen 
Materials wurde zngesetztes Cadmium quanti ta t iv  wicdergefunden, die 
Abweichung yon den thcoretischen Werten betrug h5ehstens J= 0,1 y. 
Gr6Bere Abweichungen beluhen nicht auf  Verlusten info]ge Verdamp- 
fens bei der Veraschung, wie yon anderen Autoren s, ~ vermutet  wurde. 
Each Auffassung der Verfasser sind diese Fehler auf die Sehwierigkeit 
zurfickzuffihren, das Cadmium aus den s/~urennl6slichen, relativ gro- 
Ben Ascheanteilen vollstiindig auszulaugen. 

Zur Bestimmung yon Wismut in biologischem Material hat  E. P. LAVG ~ 
die colorimetrische Methode mittels Dithizon welter entwickelt. Wie bei 
anderen Dithizonmethoden kommt  es such bei der Wismutbest immung 

1 Analytic. Chemistry 21, 300 (1949), 
2 I~ISCI_IEI~ ' l=i., u. (~. LEOPOLDI: Mikroehim. Aet~ 1, 30 (1937); vgl. diese Z. 

118, 432 (1939/40). 
s C~OLA~, J., u. D. ~.  H~BS~mD : Ind. Eng. Cheml Anal. Edit. 16, 333 (1944). 

KL~I~, A. K., u .H,  J. W I e ~ A ~ :  Assoc. Official Agr. Chem, 28, 257 (1945). 
5 Analytic. Chemistry 21, 188 (1949). 
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darauf an, andere stSrende Ionen dureh geeignete Mal3nahmen auszu- 
schalten. D.M. HIrBBAaI) 1 hatte vorgesehlagen, das Wismut vor der 
eJgentliehen tlestimmung mit I)ithizon yon anderen Salzen dutch 
Sehwefelwasserstoff~llung zu trennen. Diese Methode ist ziemlieh um- 
standlieh. Derselbe Autor hat  daher kiirzlich emlofohlen , d a s  Wismut 
direkt mit Dithizon in Gegenwart yon Ammoniumeitrat in verdiilmtem 
Alkali zu extrahieren 2. Dieses Verfahren eignet sieh wohl fiir die Wismut- 
bestimmung in Urin und Blur, jedoeh ist seine Anwendung unangebraeht 
fiir biologisehes Material mit hohem Phosphatgehalt. Diese Schwierigkeit 
umgeht LAva durch Extraktion des Wismuts ill essigsaarer LSsung bei 
IOlt 2,5 und dureh Ersatz des fiir Dithizon iibliehen LSsungsmittels Tetra- 
ehlorkohlenstoff dutch Chloroform. Naeh LAuG gestaltet sieh der 
Analysengang wie folgt : 

])as Untersuehungsmaterial wird im Muffelofen bei 5(?0 ~ trocken veraseht und 
in konzentrierter Salpeters~ure gel6st. Diese L/~sungoder ein aliquoter Teil der- 
selben wird mit Wasser verdfinnt. ])ann gibt man Eisessig hinzu und stellt das 
Io~ auf 2,5 ein. Wismut wird dutch wiederholte Extraktion mit einer L/Jsung yon 
Ditkizon in Tetrachlorkohlenstoff extrahiert. Unter diesen ]~edingtmgen wird kein 
Blei aufgenommen, wohl aber noch Kupfer und Zink. Die Metalldithizon~te werc[en 
erst mit verdfinnter Salpetersfiure gewaschen and dann mit KMiumbromid ent- 
haltender Salloeters~ture behandelt. ])as Wismut geht dabei fiber in die w~grige 
Phase als komplexes ]3romidsalz 3. ]~ei Einstellen der w~Brigen LSsung auf 10~ 9,5 
wird der Wismut-Bromidkomplex wieder gespalten, und das Wism~t karm mit 
einer L6sung yon Dithizon in Chloroform extrahiert werden. Die Farbintensit~t 
der Chloroforml6sng als MaBstab des Wislnutgehaltes wird im Photometer bei 
490 m# gemessen und aus einer,Eichkurve oder -tabelle der Wisrnutgehalt erreetmet. 

Zur Bestimmung des Serumeisens empfehlen J. FiTZPATI~IC~: und 
K. W. HOWELLS 4 die Umsetzung der mit Hydrazlnsulfat reduzierten 

Probe mit Eisen(III)-cyanid. 
Der Eisen(II)-eisen(III)-eyanidkomplex ist im UbersehuB des geagen- 

ses 15slieh. Die Farbe des Komtolexes zusammen mit der gelben des Ferri- 
eyanids ergibt eine griine Misehfarbe, deren blaue Komponente dem 
Eisengehalt proportional ist. Die Grfinf/~rblmg erreicht nach 15 rain 
ihr Maximum und ist dann w~hrend weiterer 2 Std stabil. Erst nach 
3--4  Std bewirkt Hydrazin allein eine Griinf~rbung der sauren Eisen 
(III)-eyanidlSsung. 

Calcium, Blei, Arsen, Sulfate, Phosphate, Chloride stSren nicht. Zink 
und Knpfer stSren nut, wenn sic die iibliche Konzentration im Serum 
iibersehreiten. Oxalat verhindert die Farbbildung vollst~ndig. Daher 
eignet sieh Oxalatplasma nicht zur Bestimmung des Eisens naeh dieser 
Methode. 

Variierung der Ferrieyanidkonzentration yon 5%--20% verursacht 
praktiseh keine Anderung der Ablesung, ebenfalls sind geringe Unter- 
sehiede in dem Hydrazinsulfatgehalt ohne Bedeutung. 

1 Ind. Eng. Chem. Anal. Edit. 11, 343 (1939). 
2 Analytic. Chemistry ~0, 363 (1948). 
3 LAt~G, E. P., and K. W. N~Lso~: J. Assoc. Official Agr. Chem. gl, 481 (1938). 
4 j. elin. Path. 2, 290 (1949). 
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1Kethode : Zu 4 ml Serum gibt man 2 ml 5~oiger Salzs~iare und ]~gt den Ansatz 
2 Std bei 37 ~ stehen. Nach dem Abkiih]en auf Zimmertemperatur werden 2 ml 
20~oige Trichloressigs~iure zugefiigt. Dann l~Bt man am besten fiber Nacht, aber 
mindestens ] Std stehen und zentrifugiert bei 2500 Touren/min 15 rain lang. In 
ein l~eagensglas pipettiert man 4 ml des k]aren Zentrifagats. In dieses Reagensg]as 
sowie in ein weiteres fiir den :Blindansatz, das bereiCs 2 ml Wasser, 1 ml 5~oige 
Salzs~ure und 1 ml 20~oige Triehloressigs~ure enth~lt, gibt man 1 ml l~oige 
I4ydrazinsulfatl~sung, sehiittelt um and l~gt 5 rain stehen. Za beiden G]~isern 
werden darauf 1 ml 10~oige KaFe(CN)6-LSsung and 4 ml Wasser gegeben. Naeh 
15 mill wird mit Rotfilter colorimetriert. 

Eine Eiehkurve erh~ilt man aus Ans~tzen mit 0,0--10 ~g Eisen in 4 ml Wasser, 
zu denen 1 ml l~oige I-Iydrazinsulfatl6sung, I ml 10~oige Ferricyanidl6sung und 
4 ml Wasser hinzugegeben wurden. 

Die maximale  Abweichung yore theoret isehen Wer t  der nach dieser 
Methode e rha l tenen  Eisenwerte  bet rug ~- 1,2% bzw. - - 6 , 0 ~ o ,  w~e aus 
den An~]ysendaten  yon  9 Zugabeversuchen hervorgeht .  K. GAEDE. 

Die colorimetrische Bes t immung  yon  Serumeisen gelingt nach F.  
F. Jo~Es 1 mi t  Kaliumrhodanid, wenn das gebildete Fer r i rhodan id  mi t  
~ t h e r  ex t rah ie r t  wird und  die ~therische LSsung entsprechend kon- 
zentr ier t  wird. ~ t h e r  ist  a l len anderen  organischen LSsungsmi t t e ln  vor- 
zuziehen. 

1,5 ml h~moglobinfreies Serum werden mit 4,5 ml Wasser and 6,0 ml n SaL 
peters~iure gefiillt und 5 ml Zentrifagat mit 1,6 ml 3 n KaliumrhodanidlSsung 
versetzt. Die Misehung wird 3mal mit dem 3fachen Volumen ~ther extrahiert, 
wobei nur unwesentliehe Eisenspuren in der w~l~rigen LSsung zuriickbleiben. Die 
~therische LSsung wird auf genau 5 ml eingedampft, die Extinktion gemessen 
und der Eisengehalt aus einer Eiehkurve entnommen. Die Ubereinstimmung mit 
der Methode naeh Mooa~.2 ist gut, zugesetzte Eisenmengen werden mit einem 
Fehler yon 4- 2% wiedergefunden. 

Bei der Bes t immung  des Eisengehaltes im Blut-Serum mit o-Phe- 
nanthrolin en ts tehen  nach S. L. TOMPSETT und  R. A. McALLISTE~ s bei 
Z immer tempera tu r  irregulitre Werte,  w~hrend bei 37 ~ die Fa rben t -  
wiekhmg gleiehm~giger reproduzierbar  ist. 

Man nimmt 4 ml Serum und 2 mI 1,2~oige Salzsgure und bel~gt mindestens 
1 Std im Bratsehrank bei 37 ~ Naeh dem Abktihlen wird mit 2 ml 20~oiger Tri- 
chloressigs/~re gef/~llt, zentrifugiert und filtriert. Das Filtrierpapier mug mit Salz- 
s~v_re gewasehen sein. Zu 4 ml Filtrat gibt man 1 ml ges~ttigte Na-Aeetatl6sv_ng 
und 1 ml gepafferte HydrazinsulfatlSsung, weiter 1 ml 0,1~oige waBrige Phenanthro- 
lin-L6sung und 3 ml Wasser. Nan stellt dann 1 Std in einen :Brutsehrank yon 37 ~ 
und bestimmt die Farbe mit einem grfinen Filter. 

Es werden so 60--105 Y~o Eisen  im Serum gefunden und  Zusatz- 
mengen  zwisehen 58 und  146 y zu 95--112 ~/o wiedergefunden.  Bei der 
besehriebenen Methode b le ib t  etwa vorhandenes  Haemoglobin-Eisen  
unex t rah ie r t .  Die t tydraz insu l fa t l6sung  ist  l~oig in  2 m Aeetatpuffer  
yon pH 4,5 u n d  mui3 friseh berei tet  sein. 

1 AnMyt. Chemistry 21, 1216 (1949). 
,o ~OO~E, C. V., W. 1~. A~OWS~ITg, J. J. Q~ISLIOAN, U. g. T. READ: J. Clin. 

Invest. 16, 613 (1937). 
Analyst 74, 315 (1949). 
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Zur  Bes t immung  yon  Serumkup/er wirdvon  J.C. I:[OBINSON leine einfache 
Methode a, ngegeben, die darauf  beruht ,  dab m a n  direkt  im Serum einen ge- 
fi~rbten Kupfe rkomplex  mi t  Di~ thy ld i th iocarbamat  erzeug~, weleher in  
verschiedenen organischen LSsungsmit te ln  15slich ist. Empfohlen  wird 
Iso~mylMkohol.  D~s im biologischen M~terial haupts~chlieh stSrende 
Eisen kann  du tch  Zusatz  yon Na t r iumpyrophospha t  bei a]kalischer 
R e a k t i o n  ausgeschaltet werden. Koba.lt und  Nickel kommen  nur  in 
sehr germgen Mengen ve t  und  geben n u t  1/20 bis 1/30 der  Farbt iefe  des 
Kupferkomplexes .  

Die Methode wird ausgeffihrt, indem man 1 ml Serum mit 0,2 ml ges~ttig~er 
NatriumpyrophosphatlSsung mischt, 0,04ml 10 12%iges 32mmoniumhydroxyd 
zufiigt und dann 0,2 ml 2%ige Natrimndi~thylcarbamatlSsung. Nach 1 Std extra- 
hiert man mit 3 ml Amyla]kohol dureh 15 rain langes mechanisches Schfitteln, 
zentrifugiert, entnimmt den klaren 32mylalkohol und mil3t die Extinktion bei 
440 m.u. Das B~Rsche Gese~z gilt bis zu einem Gehalt yon 2 y Kupfer pro ml, 
wobei eine Extinktion yon rund 0,11 gefunden wird. Bei M/~nnern finden sich 92 y~ 
bei Frauen 104 ? % im Mittel. Die physiologisehe Schwankungsbreite ist ziemlich 
groB, bei ehroniseher infekti5ser Ans steigt bei Mgnnern der Kupfergehalt auf 
162 y~ mit einer Sehwankungsbreite yon 124--208 y. i .  HINSB EIgG. 

Zum Nachweis und  zur Bes t immung geringer Mengen von Antis t in  
- -  [2-(N-Phenyl-N-benzyl-amino-methyl- ) - imid-azol in]  in biologi- 
schem Material kuppe ln  M. PANTLITSOHKO, H. BENGEt~ u n d  J. SO.MID 2 
in neut ra le r  oder sehwach saurer  LSsung mi t  p -Ni t rophenyl -d iazonium-  
chlorid zu einer b r a u n e n  Verbindung,  deren Farbe nach  Zusatz yon 
Salzs~ure in  Violet t  iibergeht. Die In t ens i t g t  der  Farbe  erreicht 
erst  nach l~ngerer Zeit  ein Maximum,  auch ist  sie etwas yon der Sgure- 
konzen t ra t ion  abhgngig.  Bei Verwendung yon Mikroki ivet ten  lassen 
sich noch 0,5 y~ml, bei 1 c m - K u v e t t e n  noeh 2,5 y/ml bes t immen.  Die 
Spezifitgt der t~eaktion ist  ffir klinische Zweeke hinre ichend gew~hr- 
leiste~. 

Aus/iihrung der Jlestimmung: ~erstellung yon p-Nitrophenyl-diazonium- 
chloridl6sung. 2 ml einer 1% igen L6sung yon p-Nitranflin in n Salzsi~ure werden 
unver Kfihlung mit 2 ml l%iger Natriumnitritl5sung gemischt. Nach 2 rain setzt 
man 2 ml 5%ige t{arnstoffl6sung zu und fiillt nach 10 rain auf 20 m] auf. Das 
Reagens ist bei Zimmertemperatur einigen Stunden haltbar. 

4 ml Serum oder h~molysiertes Vollblut werden in einem Milcro-Extraktions- 
gef~B nach BAttlE,SCrEEn" mit 0,5 g wasserfreiem Natriumearbonat p. 32. ver- 
setzt und 2 Std mit Ather extr~hiert. Die gtherische LSsung wird auf dem Wasser- 
bad zur Trockene verdampft, der t~tickstand mit 2 ml Wasser aufgenommen und 
mit 2 ml p-Nitrophenyl-diazoniumchloridlSsung versetzt. 3/[an [~13i 30 rain bei 
Zimmertemperatur stehen und si~uert dann mit 1 ml konzentrierter SMzsgure ~n. 
Eine e~wa auftretende leiehte Trfibung ki~nn mit :4ther ausgeschtittelt werden. 
Dann mil3t man im PvLFaIc~-Stufenphotome~er mit Filter S 53 bei einer Sehieht- 
dicke yon 1 em die Extinktion; der Antistingehalt ergibt sieh aus einer aufgestellten 
Eiehkurve oder der claraus abgeleiteten Formel 8,5. E - - rag% Antistin. 

A. E~CHLER. 

1 j .  of biol. Chemistry 179, 1103 (1949). 
Mikrochemie, veremigt mit Mikrochim. Acta 84, 289 (1949). 


