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St rah lenwirkungen  

NABERLAND, GERT L . ,  K. $OHREIER, K. I. ALTMAN and 
H EMPELMANN: ~ellulardestruction and protein breakdown induced 
by exposure to x-rays. IL Further studies using the concept of the dy- 
namic glycine pool (Zellzerst6rung und Prote in-Abban dutch 
R6ntgenstrahlen. I I .  Weitere Untersuehnngen ant  der  
]Basis des dynamischen ,,glycine pool".) It)iv. of E x p e r .  
Radiol.,  Univ. of l~ochester School of NEed. and Dent. ,  
Rochester.] Biochim. eL biophysica acLa (Amsterd.) 25, 
237--24~ (~957). 

Um Aussagen fiber den EiweiBabbau in den Geweben 
nach einer Strahlenseh~digung zu gewinnen, nntersnchLen 
die Verif. die Ver~ndernngen des Glykokoll-Haushaltes.  
Sie injizierten lO Ra t ten  8 tiigl. I)osen yon CX~-Glykokoll 
mi t  337 Y Cnm.). 8 Std. naeh der  le tzten In jekt ion  wnr- 
den 6 Tiere mi t  756 r bestrahlL and  allen anschlieBend 
~o mg 13enzoes~ure verabreieht.  Diese Benzoes~iure wird 
dann als Hippurs~ure ausgeschieden, der  Grad der  
R a d i o a k t i v i ~ t  des in ihr  enthalLenen Glykokolls ka lm Ms 
MaI3 Itir das im K6rper  fret verffigbare Glykokoll  be- 
t rachte t  werden. I)er  Urin der Tiere wurde 2 Tags lang 
gesammelt  nnd die enLhaltene Hippnrsiiure ehromatogra-  
phisch abgetrennt.  48 SLd. nach Best rahlnng wurden die 
Tiere geL6tet und die Akt iv i t~ t  der  verschiedenen Organe 
gemessen. Aus den Versuchen ergab sich, dab naeh Be- 
strahlung Hippurs/~ure mi t  h6herer Akt iv i t~ t  ausgeschie- 
den wird als bei Kontrolt t ieren; die absolute t l ippursgure-  
menge ble ib t  abe t  gleieh. Es s teht  also mehr C~-Glyko - 
koll aus dem EiweiB znr Verffiglmg als ohne Bestrahlung, 
was auf Abbauvorg~nge in den Geweben schlieBen l~Bt. 
Dies ergibt  sich auch aus tier Best immang der Gesamt- 
aktivit~LL der Organe. Entsprechend ihrer Strahlenemp- 
findlichkeit  f inden sich in Milz und Thymus die geringsten 
Aktivi t i i ten zur entsprechenden Kontrol le  (38 and  M%),  
in Muskel and  Niere ~ndern sie sich nur  wenig (81% nnd 
113%), in der  Leber  finder sich eiu kleiner Ansfieg der 
AkLivit~Lt (134%). Verif. vermuten,  dab die Hauptmenge  
des vermehr t  ausgeschiedenen Glykok011s aus dem Muskel 
s tammt.  U. Hagen, Heidelberg 

KOHN, HENRY !. and ROBERT F. KALLMAN: Acute lethality 
studies with the rat: the LDso, death rate, and recovery rate. (Unter- 
suchungen an der Ra t t e  tiber akute  Leta t i t~ t :  Die LDso, 
Todesra.te und ]~rholungsrate.) [1Radiol. Laborat . ,  Dept.  
of Radiol. ,  Univ. of California School of NIed., San Fran-  
cisco.] IRadiation Res. 7, 85--97 (z957)- 

Bestrahlung erfolgLe mi t  RSntgenstrahlen:  25 ~ kV, 
Ganzk6rperbestrahlung, 8 Ra t t en  in einem Stall  yon 
28 • 34 • 48 cm. Die ]3estrahlung erfolgte yon dorsal 
nach ventral .  28 bis 32 r/rain. Al ter  der  Tiere: 96--123 
Tags and  199--211 Tage. Gewicht:  ~ )  = 165--195 g, 
~ d  = 26~ g' Die LD~0 war b e i ~  um 3% h6her als 
bet ~ ,  auch unter  den ~Llteren Tiereu. ~ Nach ether ein- 
maligen Bestrahlnng rai l  der LDs0 wurden die Tiere 
4 ~ Tage lang nach der ]3estrahlung beobachtet .  I)er  
gesamte Sterbliehkeitsprozentsatz betrug nach:  4 Tagen 
o%,  8 Tagen ~ 6o%, 12 Tagen = 88%, 16 = Tagen = 
9~,5%, 20 Tagen = 96%, 28 Tagen = 98%, 3o Tagen = 
~oo%. Als LD~0 wurden 57 ~ + 7 r ermittelL. Die Sterb-  
l ichkeitsrate am 28. Tag nach 25 ~ kV wurde auch erreicht 
mi t  der  LDis (567 r) nach lo Tagen, mi t  Li)sg = 6 3  ~ r 
nach 8, 4 Tagen und mi t  ether LD,~ = 693 r nach 6,8 Ta- 
gem Der Umfang der  Sch/~digung (Todesrate) ist  sine 
Funkt ion  der Zeit nach der Bestrahlung. 3 Wochen naeh 
der Bestrahlung ist  diese abgeschlossen, so dab die Er-  
holung vollst~.ndig ist. Zwisehen dem Absinken der To- 
desrate und dem Anwaehsen der Erholungsrate  bestehen 
Beziehungen, die rechneriseh ermit te l t  werden kSnnen. 
Zur genauen Ermi t t lung  dieser Verhiiltnisse werden 
interessante Berechnungen angestellt .  

Breider, Wg'~rzburg 

ZIMMER, KARL G., LAR~I EHRENBERG und ANDERS EHREN- 
BERG: Nachweis langlebiger magnetischer Zentren in bestrahlien 
hioiogisehen Medien und deren Bedeutung fur die Strahtenbiologie. 

[Genet. Abt. ,  ForstI. Forsehungsanst. ,  Inst .  f. organ. 
Chemie u. Biochemie, Univ.u. Biochem. Abt.,  2tied. Nobel- 
inst., Stockholm.] Strahlentherapie  lo3, 3 ~ 1 5  (1957). 

I)ie Autoren berichten zusammenfassend fiber eigene 
und fremde UnLersuchungen tiber die paramagnetische 
!Resonanzabsorpfion in bestrahlten biologischen Sy- 
stemen. I)ie Resonanz triLL bei Glycin nnd bei Gersten- 
embryonen bereits nach geringen I)osen ant. Bei Glycin 
nimmL die Konzentrafion der dutch Bestrahlung hervor- 
gerufenen magnetischen Zentren linear m i t d e r  Dosis 
zu, wobei znr Bildung sines Zentrums etwa 3 ~ eV n6tig 
stud. Demgegeniiber ist  bet Gerstenembryonen die I)osis- 
abh~ngigkeit  nicht  linear. Die BiIdung tier Zentren ist  im 
Gegensatz zu den Ergebnissen bet Aminos~uren yon der 
LnfLkonzentration abhXngig. Bet Gerstenembryonen 
klingt die l~esonanz anfangs s ta rk  ab, wird dann ftactx 
nnd erreicht einen konstanten Weft,  der  welt iiber dem 
Nulleffekt liegt ( irreversibler Strahlenschaden ?) Die 

rgebmsse scheinen Iiir die Analyse des Mechanismus der 
SLrahlenseh~Lden und -nachwirkungen yon groBer Bedeu- 
tung zu sein. K. Frenzen, Bad Honne[ 

Zfichtung 

HAFEN, LESLIE and E. (L STEVENSON: Natural cross pollination 
in tomato using several male-sterile mutants. (Naiiir]iche Kreuz- 
best~ubung bet Tomaten unter  Verwendung yon ver- 
schiedenen m~tmlich-sLerilen Ik~utanten.) [Agr. Exper.  
SLat., Purdue. Univ., Lafayette, Ind.] Proc. Amer. Soc. 
Horticnlt .  Sci. 68, 433--436 (1956). 

In  Frei landversuchen im Staa te  Ind iana  wurde der 
Er t rag  von hybriden Samen vo~ neuen (~-sLeriten Toma- 
ten-Mutanten bet natfirlieher Krenzbest~ubung gepriift. 
- - D i e  Felder  wurden bepflanzt  mit  ,Ru tge r s " -Tomaten  
und mi t  neuen Mutanten-Linien, die jeweils die Faktoren  
ftir mSnnliche Sterilit/it  ms~, ms2t, ms~ oder sl~ enthielten, 
und in die auBerdem zum Zweck einer Nachkommen- 
schaftsprtifung das recessive SSmlingsmerkmal ,,grtiner 
Stengel" aus einer ,,PriLchard"-Tomate eingekreuzL war. 
- -  Die Faktoren  rnsxg, ms,~ und s12 wurden in groBen 
Feldpfianzungen der , ,Garden S ta te"  Variet~tt geiunden, 
ms~l in einem , ,Rutgers"-Feld.  I)ie Mutanten ra i l  msig, 
ms~ and ms~, sind gekennzeichnet durch normal aus- 
sehende sterile Antheren, w~hrend sl ,-Mutanten verkiim- 
merle  Antheren und ireiliegendes St igma besitzen. - -  
I )er  Samenertrag bet diesen Versuehen war  gering. 
AuBerdem erwiesen sich 21- -67% des gewonnenen 
Samens in den Nachkommenschafts testen als geselbstet. 

L. Ri~denberg, Belmont 

Phytopathologie  

BRANDE$ J.: Eine elektronenmikroskopische $chnellmethode 
zum Nachweis laden- und stiibchenfiirmiger Viren, insbesondere in 
Kortoffeldunkelkeimen. [Inst. f. Landw. Virusforschg., Biol. 
Bundesanst., Braunschweig.~ Nachr.bl. dtsch. Pilanzen- 
schutz (Braunschweig) 9, 151--152 (1957). 

Die neue , ,Tauchmethode" erlaub~ eine sehr verein- 
fachte Herstellung yon elektronenmikroskopischen Pra-  
para ten  faden- und st~bchenf6rmiger Viren ohne appa-  
ra t ive Hilfsmittel  u n d i s t  in ihren Ergebnissen der Exsu- 
datmethode nach JoHnsoN g]eichwertig. Die ange- 
schnit tene BlaLtspreite wird z--2 sec lang in einen aui  
dem elekLronenmikroskopischen Objekttr / iger  ruhenden 
Wassertropfen getaucht  und das Pr/~parat sodann nach 
dem Eintrocknen in der tiblichen Weise schrggbedampft.  
I)er Nachweis der fadenf6rmigen Kartoffel-X-, Y- und 
S-Viren gelingt rai l  dieser Methode an 1--2  Wochen al len 
Kartoifeldunkelkeimen. Dazu werden die etwa 2- -1o  mm 
langen Dunkelkeime vorsichtig yon der Knolle gelSst, das 
basale I ) r i t te l  abgeschnit ten und die Schnittfl~che des 
tZestkeimes mittels einer Pinzet te  wie beschrieben in einen 
Wassertropfen auf dem Obj ekttrgger getaucht.  Vergleiche 
mi t  den fiblichen Nachweismethoden best~i~igten die 
Ergebnisse. Eine beigegebene &ufnahme bietet  eine Mare 
Wiedergabe der Virusparfikel.  O, uantz, Braunschweig 


