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Unter Chondriosomen oder Mitochondrien versteht man (siehe

z. B. BENDA 1914, S. 20) im allgemeinen in der tierischen Histo-

logic rundliche, seltener langliche Korner oder kurze Stabe, oder zu

FadenangeordneteKorneroderhomogeneFaden, welche imZytoplasma

der tierischen Zelle liegen und sich nach der Methode von BENDA

oder der von MEVES oder REGAUD oder auch ALTMANN farben

lassen. Am intensivsten haben sich mit den Chondriosomen wohl

BENDA und MEVES beschaftigt, und man handelt daher zweck-

maBig, wenn man nur die Gebilde der Zelle Chondriosomen nennt.

welche diese Autoren von den sich nach ihren Methoden wirklich

farbenden Gebilden der tierischen Zellen noch als Chondriosomen

gelten lassen, alles ausschlieBend, was sie von anderen Gesichts-

punkten schon als anderes erkannfc haben.

Gebilde, welche diesen tierischen Chondriosomen augenschein-

lich glichen, wurden von MEVES 1904 in den Tapetenzellen von

Nymphaea gefarbt, und damit wurde die allgemeine Chondriosomen-

Definition nebst den Chondriosomen-Methoden der zoologischen

Histologen in die Botanik eingefuhrt. Der Erfolg davon war, daB man

drei verschiedene Arten von Gebilden der pflanzlichen Zelle, ent-

sprechend der allgemeinen Chondriosomen-Definition, als Chondrio-
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somen bezeichnete, also den tierischen Chondriosomen gleich stellte.

Einmal wurden Trophoplasten als Chondriosomen bezeichnet,

dann Gebilde, welche ich jetzt Allinante nenne, und drittens

fadenformig gestreckte Zellsaftvakuolen.

Mittels der Methoden von BENDA, von MEVES, von REGAUD
oder mittels einer Silbermethode gefarbte Trophoplasten sind

in der Tat in einer ganzen Reihe von Arbeiten Chondriosomen

genannt worden. Zuerst vvohl von SMIRNOW (1907) fiir Hyacyn-

thus, dann 1910 von DUESBERG und HOVEN (Pisum). Auch waren
die von PENSA (1910 und 1911) bei Tulipa, Lilium, Yucca usw.

nach der Silbermethode gefarbten Chondriosomen Trophoplasten.

LEWITZKY (1910 und 1911 a und b) bildete gefarbte Trophoplasten

als Chondriosomen ab und unterschied sie nicht von den teilweise

mit gefarbten und mit abgebildeten Allinanten. Es folgen dann
mehr als 20 kurze fiber Chondriosomen handelnde Notizen von

GUILLERMOND in den Jahren von 1911 bis 1914. Sicher sind von

den in diesen Arbeiten abgebildeten Chondriosomen die von Phajus

(1912c, Abb. 1), die von Micinus (1914, Abb. IB), die von Phaseohs

(1914, Abb. ID) Trophoplasten; fiir manche andere Chondriosomen

GUILLERMONDS ist es wahrscheinlich, daB sie Trophoplasten waren.

Allinante sind Gebilde, welche nicht das Geringste mit

diesen Trophoplasten zu tun haben. Unter Anten (das Ant, die

Ante) verstehe ich Massenteilchen, die fiir das unbewaffnete Auge
unsichtbar, mikroskopisch aber sichtbar sind. Allinante sind er-

gastische Gebilde der Zelle, welche aus einem Allin, einem Korper

der Stoffgruppe der Alline, bestehen, die sich durch eine Reihe

von mikrochemischen Reaktionen charakterisieren laBt. Die Alli-

nante geben hauptsachlich folgende mikrochemische Reaktionen:

3proz. Salpetersaure, Pikrinsaure in wasseriger Losung, Jodjod-

kalium, Osmiumsaure, Formaldehyd fixieren ohne Kontraktion;

siedendes Wasser, Alkohol und Quecksilberchlorid fixieren unter

Kontraktion und Deformation. Jodjodkalium und Pikrinsaure

faiben. 2proz. Kalilauge lost. Eau de Javelle lost. Pepsin greift

bei 40 Grad nicht an. Trypsin greift bei 20 Grad die Allinante

viel langsamer an als die Substanz der Zellkerne. Dazu kommt,

dafi das Allin der Moose und der Monokotyledonen sich mit

Schwefelwasserstoff grau farbt.

Vermuthch bestehen die Allinante wesentlich aus einem

Eisen-Nuklein.

Die Allinante sind sicher ergastische Gebilde und sind als

Reservestoffante zu bezeichnen. Sie werden wie andere EiweiB-

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



170 ARTHUR MEYER:

korper besonders in Reservestoffbehaltern gespeichert. Sie er-

griinen niemals im Lichte und erzeugen niemals an sich Starke-

kSrner.

Diesen Allinanten zuzurechnende Gebilde hat zuerst ZlMMER-

MANN beschrieben, der die Allinante auch nicht mit den Tropho-

plasten verwechselte. Er hat (1893 b, Abb. 2) fur Momordica stab-

chenfSrmige, sich in der lebenden Zelle knimmende Gebilde dar-

gestellt, welche sich auch nach ALTMANNs Methode farben lieBen,

und hat sie Nematoplasten genannt. Er hat ferner (1893) unter

dem Namen G-ranula bei Tradescantia si cher Allinante beschrieben.

Er beobachtete sie in lebenden Zellen, farbte sie nach ALTMANN
und stellte auch einige mikrocheinische Reaktionen mit ihnen an.

ZlMMERMANNs Arbeit ist die beste, die bisher liber die Allinante

veroffentlich wurde. Die von ihm als Granula beschriebenen Ge-

bilde wiirden von den nun folgenden Autoren als Ghondriosomen

bezeichnet worden sein, wenn sie dieselben gefarbt zu Gesicht

bekommen hatten.

1894 hat auch MlKOSOH Ante bei Sedum Ttlepkium gesehen,

welche vermutlich Allinante gewesen sind. FORENBAOHER farbte

die Allinante von Tradescantia zugleich mit den Trophoplasten

entwickelter Zellen und hielt beide Gebilde auseinander, die Alli-

nante als Chondriosomen bezeichnend, welche ZlMMERMANN vor

ihm Granula genannt hatte. Auch RUDOLPH (1912) unterscheidet

in den ausgewachsenen Zellen von Asparagus die Trophoplasten

von den „ Chondriosomen", die hier sicher Allinante sind. Er

untersucht deren Verhalten in der lebenden Zelle und stellt auch

ein paar mikrocheinische Reaktionen mit ihnen an. GUILLERMOND
hat in den lebenden Epidermiszellen der Perianthblatter von hi*

germanica (1913 b) Allinante unter den Augen gehabt, denn er sagt

S. 1282: „Un certain nombre des chondriocontes subsistent toujours

dans la cellule apres la formation des leucoplastes."

Als Chondriosomen hat dann zuletzt GUILLERMOND die ge-

streckten Zellsaftvakuolen der jungen Laubblatter der Rose

und der WallnuB beschrieben, und zwar in Notizen, welche im

Jahre 1912 und 1913 erschienen, besonders aber in einer groBeren

Arbeit (1914a) aus dem Jahre 1914. LOWSCHIN (1914b, S. 386),

erkannte nicht ganz klar, daB diese Chondriosomen Zellsaftvakuolen

sind, kam jedoch der Wahrheit naher als GUILLERMOND.
Es ist nun ganz selbstverstandlich, daB die Autoren, welche

die drei ganz verschiedenartigen Gebilde, die Trophoplasten, &6

Allinante und die Zellsaftvakuolen nicht auseinanderzuhalten ver-

mochten, zu allerhand Fehlschliissen gelangen konnten. So konnte
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GUILLERMOND (1914, S. 289), deshalb die Behauptung aufstellen,

daB die „Chondriosomen" Starke bildeten und daB es ergriinte

^Chondriosomen" gabe (1914, S. 288), weil er Trophoplasten fur

Allinante hielt.

Ebenso leicht konnte GUILLERMOND einen Zusammenhang
zwischen den „Chondriosomen" und der Bildung des Anthozvans

behaupten (1914 a), wenn er die anfangs kleinen und farblosen

Zellsaftvakuolen als „Chondriosomen" bezeichnete.

Am leicbtesten war aber der Irrtum zu erlangen. daB Alli-

nante zu Trophoplasten werden konnten. Allinante und die jungen,

farblosen Trophoplasten der Angiospermen sind nur bei groBer

Aufmerksamkeit, am bestcn noch in lebenden Zellen zu unter-

scheiden, oft kaum oder nicht, wenn sie fixiert und gefarbt sind.

Bezeichnet man nun junge Trophoplasten als „Chondriosomen",

so ist dei SchluB leicht zu gewinnen, daB Trophoplasten aus Chon-

driosomen entstehen konnen.

So hat es PENSA (1910) gemaeht, welcher nur Trophoplasten

als Mitochondrien bezeichnete und dann aus seinen Beobachtungen

schloB (S. 330): „Tutte queste formazioni che ho descritto e che

si colorano in nero col metode dell'argento ridotto e che somigli-

ano, dal punto di vista morfologico, in modo cosi perfetto ai

mitocondri delle cellule animali sono intimamente legate alia for-

mazione dei cloroleuciti o corpi clorofillani, anzi rappresentano le

varie fasi di sviluppe dei cloroleuciti stessi."

Auch GUILLERMOND, der Allinante und Trophoplasten, wie

wir sahen, nicht geniigend unterscheiden konnte, erklarte „les

leucoplastes comme absolument assimilables aux mitochondries"

{1912a), oder, daB die Trophoplasten aus „Mitochondrien" hervor-

gingen (1914, S. 286).

Niemand sah ein Allinant sich in einen Trophoplasten urn-

bilden, und da, wo Trophoplasten und Allinante leicht voneinander

unterscheidbar sind, laBt sich die Unabhangigkeit der beiden Ge-

bilde voneinander sicher erweisen. So ist diese Unabhangigkeit

fur die Allinante und Trophoplasten der Moose durch SAPEHIN

(1913), besonders aber von SOHERRER (1913 und 1914) in einer

sorgfaltigen Arbeit bewiesen worden.

Die interessante Frage, ob die tierischen Chondriosomen alle

oder teilweise den Allinanten analoge Gebilde seien, ist dahin zu

beantworten, daB keine bisher bekannt gewordene Tatsache gegen

die Moglichkeit dieser Analogie spricht, daB aber erst die genauere

mikrochemische Untersuchung einiger als Chondriosomen allgemein

anerkannter Gebilde, die Frage einigermaBen sicher zu beantworten
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gestatten wird, eine Untersuchung, welche in meinem Institute

ausgefuhrt werden soil.

Warden die Behauptungen, daB die Chondriosomen sich nur

durch aktive Teilung vermehrende Organe der Zelle seien, die

auch als Vererbungstrager funktionierten, und daB sie sich in aller-

hand ergastische und alloplasmatische Gebilde direkt umwandelten,

diesen den Ursprung gebend usw., wahr sein, so ware an eine

Analogisierung der Allinante und Chondriosomen nicht zu denken.

Aber alle diese Behauptungen sind unbewiesen. Bei einer kriti-

schen Durcharbeitung der Literatur findet man demgegentiber

zahlreiche Tatsachen, welche vollig mit der Anschauung im Ein-

klange stehen, daB auch die tierischen Chondriosomen wie

die Allinante ergastische Reservestoffante sind.

Alle hier nur kurz angedeuteten Verhaltnisse wird man in

meinem Buche: „Morphologische und physiologische Analyse der

Zelle der Pflanzen und Tiere", welches so bald wie moglich er-

scheinen soil, eingehender behandelt finden.
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