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The limited evidence indicates t ha t  kinetin also promotes  red 
p igmenta t ion  in the detached whea t  leaves like sucrose, [6, 8], 
purines and pyrimidines [9]. 
Acknowledgement  is made to a Commonweal th  Scholarship 
(t 96t -- 1963) from the Canadian Commonweal th  Scholarship 
& Fellowship Committee and to Dr. E. R. "VVAYGOOD, Professor 
of Botany  at  the Universi ty  of Manitoba, Winnipeg, Canada, 
for valuable suggestions and labora tory  facilities. 
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Histochemischer Nachweis 
der Phosphorylasenhemmung durch 
2,4-Dichlorphenoxyacetat (2,4-D) 
an Skelettmuskel und Leber der Ratte 
R. HEENE 

Anatomisches  Institu% der Universit~t,  Wiirzburg 

In-vivo-Versuehe an 200--300 g schweren Wis ta r -Ra t ten  ha- 
ben den Hinweis auf eine Hemmnl ig  der Phosphorylasen  dnrch 
2,4-D ergeben. -- Die In -v i t ro - Inkuba t ion  t0 ~z dicker Kryo-  
s ta tschni t te  van rasch t iefgefrorenem (fltisMger Stickstoff/ 
Propan) Skelettmuskel- und Lebergewebe gesunder Ra t t en  
bei Zusatz van  2,4-D in verschiedenen Kolizentrat ionen zur 
Inkubat ions l6sung (nach TAKEUCHI; anschliegende PAS-F/~r- 
bung) zeigt: Glukose-Phosphorylase und Transglykosidase 
werden im Mnskelschnit t  noch durch Konzentrat iol ien van  
2--5"  10 -4 M/l, im Leberschnit~ noch dutch  e twa 8'  ~O -4 M/1 
2,4-D gehemmt,  die UDPG-Phosphory lase  dutch 1 2. t 0 -aM/1. 
Am Muskel betriff t  die H e m m u n g  Typ  f- und Typ I I -Fasern ,  
wobei die Felderung [1] erst  bei h6heren Hemmstoffkonzen-  
t ra t ionen verblM3t. -- Auf die S t ruk tn rve rwand t scha f t  zwischen 
2,4-D und fl-Chlormercuribenzoesgure, einem Hemmsto f f  der 
Phosphory lasen  [2], sei verwiesen. M6glicherweise be ruh t  die 
Wirkulig van  2,4-D sowohl auf das Pf lanzenwachs tum als auch 
auf die Kontrakti l i tXt des quergestreif ten Muskels [8] auf einer 
Hemmul ig  der Phosphorylasenaktivi t i i t .  -- Die ausfiihrliche 
Dars te l lung der Befnnde folgt in , ,Histochemie".  
Mit Unters t f i tzung der Deutschen Forschungsgemeinschaft .  
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DNS-Synthese in Niere und Diinndarm 
hypophysektomierter Ratten 
nach partieller Hepatektomie 
H. RABBS 

Pathologisches Institut der Universit~t,  Miinchen 

Zum Zei tpunkt  maximaler  DNS-Syn these  in der regenerieren- 
den Leber hypophysek tomier te r  Tiere [1] ]XBt sich eine Stei- 
gerung der Spermiogenese nachweisen [2]. Auch an Niere und  
Dfinndarm hypophysek tomier te r  Ra t t en  zeigen sich Ver~nde- 
rungen in tier Prol i fera t ionsakt ivi t~t  
M~nnliehe Sprague- Dawley-Rat ten  ( 190 g) wurden  t ranssphenoi-  
dal hypophysektomter t .  30Tage nach der Hypophysek tomie  
wnrden  66% der Leber reseziert. 41 Std danach erhielten die 
Tiere pro g K6rpergewicht  2,9 ~zC Thymidin-6-T (n), spez. Akt. 
t ,9 C/raM (Radiochemical Centre Amersham),  in 1,5 ml Ringer- 
16sung zwiseheli t0 und 11 Uhr  intraperitolieal injiziert. Zum 
Vergleich dienten hypophysektomier te ,  nieht  leber-resezierte 
Rat ten.  60 mill sparer  wurden  Niere und Di inndarm (oberes 

J e j u n u m  bis unteres Ileum) en tnommen.  Aus den homogeni-  
sierten Orgalien wnrde  die DNS ext rahier t  [8, ~], photome-  
trisch gemessen [8] und ihre Aktivit/~t im Flflssigkeitsszintilla- 
tionsziihler (Packard 32t4) in Dioxan-Szili t i l lator be s t immt  
und n i t  einem inneren Standard korrigiert. 
I n  der DNS-Syntheseakt ivi t&t  van  Niere und Df lnndarm be- 
s teh t  wie bei unbehande] ten Tieren such  bei hypophysek to -  
mier ten Ra t t en  eine starke Differenz. Die spezifische Akti,)i- 
t~it der Dt~nndarm-DNS ]iegt nach Zuffihrulig van  markier-  
tern Thymid in  um mehr  ats das 50fache fiber dem lYert fi~r 
die Niere (Tabelle). 

Tabelle. Spezi/ische A ktivit~t der D N S  (Zer/iille/min pro vg DNS )  in 
Niere und Diin,~darm hypophysektomierter und hypophysel~tomiert- 
teilhepatd~tomierter Ratten nach Injektion van Thymidin-6-T (n) 
sowie die Veriinderung der DNS-Synthese durch Teilhepatektomie 
(n = Zahl der Ratten) Sig*~i/ihanzberechnung nach STUDENT. 

Hypophys- Hyp.ekt.+ DNS-Synthese 
ektomie Teilhepatekt. inch Teilhepat 

Niere 100 -I- 35 ; n = t 7 293 4- 112; ~ = 13 + 193 % ; P < 0,00 t 
Dfinndarm 5787 • 938; n =  t 5 4896-b 849; n =  12 -- 15 %; P<0,02 

Die zus~tzlich zur Hypophysek tomie  vorgenommene  partielle 
Hepatektomie  wirk t  sich an Niere und Darm untersehiedlich 
aus. An der Niere fiihrt sic zu einem hochsignif ikanten An- 
stieg in der spezifischen Aktivi t~t  der DNS, w~hrelid die In-  
korporat ion des markierteli  Thymidins  in das Dihnlidarmge- 
webe nach Tei lhepatektomie verminder t  ist. 
Die Anregung der Zellproliferation ill der Leber durch eine pa rd -  
elle Hepatek tomie  ist van einer Aktivierung der DNS-Syn these  
in der Niere begleitet. Das gegens~tzliche Verhal ten van  Niere 
und D a r n  nach der Leberresektioi1 schlieBt eine Ver~nderung 
des DNS-Vorl~nfer-Pools dureh die Operat ion als unspezifische 
Ursache fiir die E rh6hung  der spezifischen Aktivi t~t  der 
Niere weitgehend aus. W/~hrend friihere Untersuchul igen I-tin- 
weise ft~r die Leberspezifitiit des , ,Regenerat ionsfaktors"  in 
vi t ro [6] und auch in Konfronta t ionskul turen  [7] ergeben 
hat ten,  zMgen sich am hypophysek tomie r t en  Tier, offenbar 
wegen seiner besonders sensibIen Reaktionslage, linch Teil- 
hepatektomie  aueh Wirkungen  auf  die DNS-Syn these  anderer  
Organe. Mit autoradiographischen Methodeli wird dieses PhS.- 
IIomen II~her analysiert .  
Mit Unters t i i tzung der Deutsehen Forschungsgemeinschaft .  
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Verhalten einiger Purinderivate gegen Xanthin- 
oxydase 
DIETER WERNER und NARINDER K. KAPOOR 

Ins t i t u t  far  experimentelle Krebsforschung der Universitttt, 
Heidelberg 

Durch ihre F~higkeit, H y p o x a n t h i n  und Xa n th in  zu Harns~ure  
bzw. Adenin zu 2,8-Dihydroxyadenin [1] zu oxydieren, ist 
die Xan th inoxydase  ein ,, Sehliisselenzym" zur Erha l tung  eines 
bes t immten  Purinbasenverhalt l i isses in der Zelle [2]. Neben 
den genannten  natiirlichen Subs t ra ten  werden aul3er Aldehy- 
den und Pterinen verschiedene xenobiotische Purinder ivate  
wie 6-Mercaptopurin [8], 6-Chlorpurin [4], 2- und S-Amino- 
pur in  und deren Mona- sowie Dimethylaminoder iva te  [-5] oxy- 
diert. In  unsere Untersuchungen  tiber Oxydasen,  die am Ab- 
bzw. Umbau  van Puryl-6-der ivaten biogener Amine und 
Aminos~uren beteiligt sind, wurde  deshalb die Xan th inoxydase  
einbezogen. 
Zum Nachweis der Oxydat ion  wurde die unterschiedliche UV- 
Lichtabsorpt ion der Ausgangsverbindungen (}.max = 260 bis 
280 m~) und der 2 ,8-Dihydroxyverbindungen ('~max : 305 bis 
335 m~) benutzt .  Die verwendete  Xalilthilioxydase war  ein 
Pri iparat  der Fa. Boehringer u. S6hne, Mannheim. Reaktions-  
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m e d i u m  war  m / l  5 P h o s p h a t p u f f e r  v o m  p H  7.4. Es  zeigte sich, 
dab  die Pu ry l -6 -De r i va t e  des  H i s t ami ns ,  T r y p t a m i n s ,  Iso- 
t r y p t a m i n s  [6], 5 - F l u o r - t r y p t a m i n s * ,  L -C a rnos i n s*  u n d  des  
2-f i-2&thylaminopyridins* als S u b s t r a t e  d ienen  konn t en .  V o n  
6-C-subs t i tu ie r ten  P u r i n d e r i v a t e n  wurde  das  6 -Methy lpu r in  
sowie die Pnry l -6 -ca rbonsXure  oxyd ie r t .  P u r i n  se lbs t  wird yon  
d e m  E n z y n l  zur  H a r n s g u r e  (~ra~x = 290 rap.) u n d  das  8-Aza- 
p u r y l - 6 - h i s t a m i n  [7] z u m  e n t s p r e e h e n d e n  2 H y d r o x y - d e r i v a t  
()lm~x = 250 mlx) oxydier t .  
N ich t  als S u b s t r a t  ve rwer t e t  w u r d e n  alle u n t e r s u c h t e n  Pu ry l -  
6-der iva te  yon  A m i n o s g u r e n *  n n d  zyk l i schen  s e k u n d g r e n  
A m i n e n * ,  lgngerke t t ige  6 -C-subs t i tu ie r te  P u r i n d e r i v a t e *  so- 
wie Pu r inde r iva t e ,  die in 9-Ste l lung  e inen Subs t i t i i en ten  
t r agen  (fi~thylgruppe*, T e t r a h y d r o p y r a n y l g r u p p e ,  Riboside,  
Ribot ide) .  
Kine t i sche  M e s s u n g e n  beziiglich der Reak t ionsgeschwind igke i t  
ergaben,  dab  die ve r sch i edenen  S u b s t r a t e  wahrsche in l i ch  n a c h  
zwei ve r seh iedenen  M e c h a n i s m e n  oxyd ie r t  werden.  Die Prii-  
t u n g  wei terer  P u r i n d e r i v a t e  au f  ihre  Subs t ra t f i ih igke i t  i s t  in 
Arbei t .  
Die U n t e r s u c h u n g e n  w u r d e n  d u t c h  eine Sachbeihi l fe  der Deu t -  
schen  F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t  an  Prof.  LETTRg ermOglicht.  
Der  eine yon  u n s  (K.K.K. )  d a n k t  d e m  D e u t s c h e n  Akademi -  
schen  A u s t a u s c h d i e n s t  ffir ein S t ipend ium.  
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I n t e r f e r e n z m i k r o s k o p i s c h e  Gewichtsbestimmungen 
a n  Zellen verschiedener H y p o p h y s e n a d e n o m e  

HANS- JOACHIM SEHRBUNDT 

M a x - P l a n c k - I n s t i t u t  fiir H i rM orsehung ,  Ab t e i l ung  ffir T u m o r -  
fo r schung  u n d  exper imente l l e  Pathologie ,  K 6 I n - L i n d e n t h a l  

Mit  e inem In te r fe renz-Mikroskop  (Fa. C. Zeiss) w u r d e n  die ZeI1- 
t rockengewich te  a n  e inem e n d o k r i n - i n a k t i v e n  (chromophob)  
und  an  zwei e n d o k r i n - a k t i v e n  (eosinophil  u n d  basophil)  Ade- 
n o m e n  b e s t i m m t .  Das  endokr in -ak t ive  M i s c h t y p a d e n o m  

Tabelle 

Endokriu- Endokrin-aktiv 
iiiaktiv 

chromophob eosiiiophil basophil 

Cytoplasmafl. tz 2 25,283 50,067 37,081 
Kernflfiche 19,289 24,372 29,035 
Zellflfiehe 44,572 74,439 66,836 

Cyt.gewicht ~0-]~g 26,70 •  78J2 •  23,94 •  
Kerngewicht 27,56 =k 5,99 42,99 • 4,0 33,74 • 
Zellgewicht 54,26 t 2t , t  t 57,86 

Cyt.gew./vt 2 10 X2g 1,078~ 0,44 1,56 • 0,44 0,633 =k0,2 
Kerngew./a 2 1,430• 0,2 t,76 • 034 t , t6  •  
Zellgew./I* ~ 2,508 3,32 t,793 

gleich. Die des eosinophi len A d e n o m s  be t r agen  e twa  das  Dop-  
p elte (I :2:1). Die au f  [z 2 bezogenen  Trockengewich te  lassen die 
Zellen des  eos inophi len  A d e n o m s  als die s chwer s t en  e rkennen ,  
es folgen die des  c h r o m o p h o b e n  u n d  basophi len .  Die Ergeb-  
nisse s ind  in der  Tabel le  zu sammenge faB t .  
Se tz t  m a n  Ze l lak t iv i tg t  und  Gewich t  in Bez iehung,  so e rgeben  
sioh zwischen  eos inophi len  n n d  c h r o m o p h o b e n  A d e n o m e n  Zu-  
s a m m e n h g n g e .  Die hohen  Gewich t swer te  ft~r die Zellen des 
eos inophi len  A d e n o m s  be ruhen  auf  der chemischen  Z u s a m m e n -  
s e t z u n g  des  s o m a t o i r o p e n  H o r m o n s  (Protein).  Die n iedr igen  
Gewichte  des basoph i len  A d e n o m s  kOnnen ihre  Erk l / i rung  in 
der U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e  (LOsen yon  Glykoprote iden)  oder  
in der  Zel le igenar t  f inden.  
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Glucagon als Synergist des Insulins 
H. G. LIPPMANN, M. KLENKE u n d  G. MOHNIKI~ 

I n s t i t u t  fflr Diabe tes  , ,Ge rha rd t  X a t s c h " ,  
K a r l s b u r g  bei  Greifswald 

~955/56 wurde  wahrsche in l i eh  g e m a c h t  [1--3] ,  daa  d e m  Glu- 
cagon n ich t  n u r  die E igenscha f t  eines I n s u l i n - A n t a g o n i s t e n  
z u k o m m t ,  sonde rn  dab  m i t  se inem hypergIykXmis ie renden  
Ef fek t  s u c h  eine e rh6h te  per iphere  G l u k o s e v e r w e r t u n g  ein- 
hergeht ,  weil be im s to f fwechse lgesunden  Menschen  u n t e r  Glu- 
cagon  eine E rhOhung  der  a r t e r io -ven0sen  Glukosedi f ferenz  
gemessen  werden  konn te .  
Da  das  Glucagon  noch  i m m e r  als d iabe togenes  H o r m o n  ange-  
sehen  wird, wol l ten wir  experimen~el l  k lgren,  ob es h ins ich t -  
lich der  pe r iphe ren  Glukoseut i l i sa t ion  den  t r a n s m e m b r a n e n  
Transpor tp rozeB ft~r Glukose  insulin/~hnlich beeinf lugt ,  was  
bei Anwesenhe i t  verff tgbarer  G lykogendepo t s  im i n t a k t e n  
O r g a n i s m u s  du rch  den  (primXr ?) hyperg lyk~imis ie renden  
Ef fek t  der d i r ek t en  B e o b a c h t u n g  en tgeh t .  
VersuchsmodeI1 war  das  eviscerierte,  n e p h r e k t o m i e r t e  K a n i n -  
chen  (mit  funkt ioneI le r  Lebe raus scha l t ung )  u n t e r  kon t inu ie r -  
l icher In fus ion  einer K o c h s a l z - G l u k o s e - L 6 s u n g  (ausfi ihrl iche 
Da r l egung  der  m e t h o d i s c h e n  Pr inz ip ien  s. bei [~]) ; u n t e r s u c h t  
wurde  der  EinfluB yon  Glucagon,  I n s u l i n *  u n d  be iden  Hor-  
m o n e n  z u s a m m e n  auf  die E l i m i n a t i o n s r a t e  y o n  Glukose  au s  
dem Blur .  
4 b~g Insu l in  (~0 ,  t IE) pro kg K/Srpergewicht  i. v. bewi rken  
eine E r h 0 h u n g  des G l u k o s e a b s t r o m s  aus  d e m  Blur  (Tabelle), 
wie sie ghnl ich  yon  [5] beschr ieben  u n d  als A k t i v i e r u n g  des 
t r a n s m e m b r a n e n  T r a n s p o r t s  ffir Glukose  g e d e u t e t  wurde.  
N a c h  Ve rab re i chung  yon  0,I m g  Glucagon  pro kg  K6rperge-  
wich t  i. v. k o m m t  es ebenfal ls  zur  s t a r k e n  A k t i v i e r u n g  des 
G l u k o s e a b s t r o m s  aus  d e m  Blur  (Tabelle) m i t  e inem M a x i m u m  

Tabelle. Eliminat ion yon Glukose (D) aus dem Blur des eviscerierle~ 
nephrd~tomierten Kaninchens  in  mg pro 100 rnl Blur 80, 60 und  
90 rain notch I~yel~tio~ yon 0,1 mg Glucago~ ( A ) ,  ~l ~g Insulin, (13) 
bzw. beider Dose~ zusamme~ (C) pro kg KOrpergewicht i. v. Mittel- 
werte und deren mittlere Fehler; Versuche an insgesamt 15 Tierer162 

30 min 60 min 90 min 

n D sK D s~ D s~ 

A 6 7,5 18,4 52,2 I5,0 2,5 2t ,7  
B 4 36,0 6,4 58,0 5,7 80,8 6,0 
C 5 46,4 t2,3 71,2 14,7 t15,4 18,9 

wurde  wegen  des  h is to logisch une inhe i t l i ehen  Bi ldes  vo re r s t  
zurf lckgeste l l t  [1, 2]. Das E i n b e t t u n g s p a r a f f i n  der  Schn i t t e  
e n t f e r n t e n  wir  m i t  Xylol ;  e n t s p a n n t e s  XYasser (Agepon) 
d ien te  als I m m e r s i o n s m e d i u m .  Von j e d e m  A d e n o m  w u r d e n  
60 Einzelzel len im  In t e r f e r enzmi k roskop  a u s g e m e s s e n ;  die zur  
B e r e e h n u n g  wich t igen  FI~ichenwerte e rmi t t e l t en  wir  du rch  
Ze ichnen  (Wi]d-Zeichenmikroskop)  u n d  P lan imet r i e ren .  Die 
W e r t e  der  T roekengewich te  e r r echne ten  wir naeh  den  in der  
In t e r f e renzmik roskop ie  i ibl ichen F o r m e l n  f~r C y t o p l a s m s  u n d  
K e r n  [8--6] .  

Ergeb*zisse. Die re la t iven  Trockengewich te  ft~r die ch romo-  
p h o b e n  u n d  die basoph i l en  Adenomze l l en  s ind  ann / the rnd  

60 min  pos t  i n j ec t ionem u n d  rasch  abk l ingender  Wi rkung ,  die 
sich v o m  Insu l ine f fek t  zun~chs t  allein d a d u r c h  un te r sche ide t ,  
dab  sie, obwohl  im M a x i m u m  der  gleiche q u a n t i t a t i v e  E f f e k t  
er re icht  wird, sp/i ter  e inse tz t  u n d  rascher  abkl ingt .  Bei gleieh- 
zeit iger Gabe  beider  H o r n m n e  sche in t  dem zei t l ichen Ver lauf  
n a c h  die I n s u l i n w i r k u n g  zu dominieren ,  u n d  Glucagon  f i ihr t  
n i ch t  zu e inem a d d i t i v e n  Effekt ,  d e n n  die Un te r sch i ede  zwi- 
schen  den  W e r t e n  der  al leinigen Insu l in-Vr  u n d  denen  


