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]~BER DAS VERHALTEN DES SAT-FADENS. 

Von 
FL~-vIo RES~NDE. 

Mit 3 Textabbildungen (19 Einzelbildern). 

(Eingegangen am 7. Dezember 1938.) 

I. 

In  einer friiheren Arbeit (1937a) beschrieb ich einen Fall yon Asym- 
metrie in Bezug auf die Fadenl/inge. Unter 151 yon mir untersuchten 
Aloinae Iand ich eine Varlet/it (A1. brevi/olia [var ?])2, die eine sichere 
derartige Asymmetrie aufweist, und eine andere Variets (A1. mitri- 
/ormis var. Commelinii), bei der ich das gleiche vermutete (1. c. S. 771 
und 776). Hier wurden stets ein Nucleolus und sein legaler entspreehender 
Trabant beobachtet, aul3erdem in einem Prozentsatz von 2--10% noch 
ein kleiner Nucleolus, dessen zugeh6riger kleinfs Trabant ,,trotz 
eingehender Untersuchung" (1. c. S. 776) hie beobachtet werden konnte. 

Da dieser Fall so bemerkenswert war, habe ich Individuen yon ver- 
schiedener Herkunft gesammelt und untersucht (Hamburg, Botani- 
scher Garten und Ausstellungsgel/~nde ,,Planten und Blomen"; Berlin, 
Botanischer Garten; Coimbra, Botanischer Garten; Lissabon, Botanischer 
Garten der Universiti~t, Kolonialbotanischer Garten und verschiedene 
private G/~rten, und aus einem privaten Garten PSrtos). 

Bei einem Individuum, das aus PSrto stammt, land ich den ver- 
muteten kleinfs Trabanten (Abb. 1 d und e), und zwar in einem 
Prozentsatz yon etwa 7% (yon 207 Mitosen zeigten ihn 14 - -  davon 
3 Metaphasen). Die GrS/3enverhiiltnisse der beiden Nucleolen, sowohl an 
sich wie auch zueinander, bleiben hier ]edoch die gleichen wie bei den nor- 
malen Individuen. Es gelten also noch hierzu die Abb. 8b, 10d, e und h 
und 17g der frfiheren Arbeit. 

Das wichtigste aber bei diesem Individuum ist das Verhalten des 
groBen Fadens : 

Die L/inge dieses Fadens nimmt yon der Metaphase zur Anaphase 
ungeheuer zu (s. Abb. 1 und 2), so, als ob der Faden sich bereits in der 
Anaphase anschickte, einen grogen Nucleolus in der anschliel3enden 
Telophase zu kondensieren 2. W/~hrend in der Metaphase die Fadenliinge 

1 Diese Variet/~t wurde (1937a) yon mir als A1. humilis angegeben, siehe aber 
schon die Fugnote 2 S. 762. 

2 DaB der SAT-Faden des kleinen Trabanten nicht in gleichem MaBe in Mit- 
Icidenschaft gezogen wird, ist zu beachten. Sein Sichtbarsein a.llein ffir dieses 
Individuum muB jedoch aIs eine Folge der Streckung seines SAT-Fadens betrachtet 
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A b b .  1 a - - e .  Aloe.  mi t r i forn l f s  va t .  (Jommclini i  B a k .  a,  b u n d  c M e t a p h a s e ,  M e t a - A n a p h a s e  
l lnd  Sp i~ t -Ana l )hase  a u s  e i n e r  "~Vurzel, d i e  d u r c h g e h e n d s  d a s  ~ m o r m a l e  V e r h a l t e n  des  
S A T - F ~ t d e n s  z e i g t .  1)as  B i l d  b z e i g t  e ine  Sp~Lt-Metaphase ,  bzw.  F r t ~ h - A m t p h a s e ,  wo b e r e i t s  
d ie  A n d e u t u n g  d c r  i n  t i e r  A n a p h a s c  a u s g c s l ) r o c h e n e n  S t r c e k u n g  des  S A T - F a . d c n s  s i c h  z u  
z e i g e n  b c g i l m t ,  d D i e  M e t a l ) h a s e  ( m l v o l l k o n m m n  g e z e i e h n e t ) ,  d ie ,  u n t c r  d e n  d rc i  b c o b a c h -  
t c t e n  (s. S. 306), dell  k l c i n e n  T r a b a n t e n  an t  d e u t l i c h s t e n  z e i g t ,  c A n a l ) b a s e ,  a n  d e r  bc i  c i n e r  
t Ih l i l te  d i e  b c i d e n  T r a b a n t e n  zu  s e h e n  s i n d .  D i e  a s y m m e t r i s c h c  S t r e e k u n g  d e r  b c i d e n  
g r o B c n  e i n m ~ d e r  g e g e n i i b c r l i e g e n d e n  F f i d e n  i s t  o f t  zu  b e o b a ( ' h t c n .  \ V i c d e r  e i n  s c h r  s(!l l / incr 
B e w c i s  d e r  z c l l p h y s i o l o g i s c h  b c d i n g t c n  L g n g c  d e s  S A T - F a d e n s .  (N.  Q . M . ) .  V c r g r .  F l u o r i t -  
I m m e r s i o n .  Ok .  Mob i ln i  • 15. I n  O b j c k t t i s e h h 6 h e  i n i t  d e n t  Z e i c h e n a p p a r a t  g e z e i c h n e t .  

FOr d e n  l ) r u c k  a u f  4/~ v c r k l c i n c r t .  

werden. DaB die Streekung hier viel weniger st~rk ausgepr/tgt ist, als bei dem 
grol3en, liegt begrfindet im Verh/tltnis seiner reMen L/inge - -  wahrschcinlich 
submikroskopisch - -  zu der re~len L/~nge des Fadens des groBen Tr~banten. 

Dieser allein in diesem Individuum beobaehtungsf~hige Trabant ist ein aus- 
gezeichnetes l~eispiel ffir die Auffassung, daB, wenn ein Nucleolus sieh an einem 
bestimmten Punkt eines Chromosoms (,,Nueleoluschromosom", HEITZ, 1931) bildet, 
dieses Chromosom normalerweise ein SAT-Chromosom sein rnuB, wenn aueh nmneh- 
nlal der Faden so klein ist, daft der Trabant mikroskopisch nicht zu erkennen ist. 
Andere Umst~nde k6nnen aber seine Sichtbarkeit erm6glichen, obne dM] die Masse 
des betre]]enden Nucleolus zuzunehme~ braucl~t. 
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bei diesem Individuum durchgehends in allen Zellen nichts Besonderes zeigt, 
sich ~lso g~nz so verhitlt, wie in den frfiher untersuchten F~llen (s. 
~ , E S E N D E ,  1. C. Abb. 17 f), wird die Fadenl~inge dagegen gewaltig gestrec]ct, 
wenn die Chromosomen in die Anaphase iibergehen. Diese Li~nge ist bis 
zur sp~ten An~phase ]eicht zu beobachten. In  der Teloph~se wird, 
wie zu erw~rten, die Beob~chtung schwieriger, ist aber noch m6glich 
(s. Abb. 2 g und h) ; ein guter Beweis fiir die prims N~tur des SAT- 
F~dens. 

Bisher konnten 9 Wurzeln untcrsucht werden. :Nicht bei ~llen 
Wurzeln ist dieses Verhalten regelm~ig zu beobachten, einige Wurzeln 
wurden gefunden, bei denen das Verhalten des SAT-Fudens in der 
An~ph~se ein chims Gewebe biIdet. Hier zeigen bestimmte 
Wurzelzonen die ungewShnliche F~denstreckung in der Anaph~se, 
ws andere Zonen der gleichen Wurzeln das Aussehen des SAT- 
F~dens vollkommen normal zeigen. Bei anderen Wurzeln beobachtet man 
schliel~lich noch ein vollkommenes Durchein~nder ~ yon Mitosen mit 
langer und normaler Streckung des SAT-F~dens in der Anapha.se. 

Ob dieses merkwfirdige Verhalten des Fadens genotypisch oder 
phgnotypisch bedingt ist, bleibt zu entscheiden. 

Fiir die ganze Untersuchung wurde (tie Nuclealquctschmethode 
(HEITZ, 1935b) tmgcwendet. Die Fixierung wurde mit Chromosmium- 
s'~ure (15 ccm Chromss 1% -~ 4ecru Osmiumtetroxyd 2%) ausge- 
ffihrt. Die Pfl~nze, die immer im Fre[en lebtc, wurde vet (let' Wurze|- 
~bnahme (Juni 1938) in tin Gew~chshaus gebracht, in dem eine ziem- 
]ich hohe Temper,~tur (30--40 e) hcrrschte. 

Hier wird meine Auffassung (I~]~/SENDE 1938) iiber die McCLINTOr Be- 
obachtung sowie die yon FEU~DES und S.~T6 in Bezug ~uf die Sel~wankungen 
der Fadenlhnge in Geweben desselben /ndividuums, die ieh auf ehimgrisehe Zu- 
st~i~nde zurtickgefiihrt ha.be, best~tig~. J~hnliche Bcobaehtungen wie die genannten 
Autoren hatte ich (1937a) in Geweben, dic sich voriibergchend ehimhriseh vcr- 
hielten, gemaeht, wie die Abb. 8e und 13,~ zeigen. 

A b b .  2 ~---ln. ~tloc m i t r i f o r m i s  w~r. C o m m e l i n i i  ]3~k. F h t o r i t - I m u ~ e r s h l n .  LEITZ-MAbLXM, 
P e r i p l a n .  O k u l a r  8f~lch, ] )unkth~mpe.  Die  T r ~ i m n t e n  s i n d  d u t c h  ]) fe i le  k e l m t l i e h  g e m ~ e b t .  
a, b u n d  e:  MeLaphase  u n d  A n ~ p h a s c n  de s  n o r m ~ l e n  ~ f ] anzen .  ] )as  ]~ild I) z e i g t  d ie  in  
~ lo rmalen  I n d i v i d ~ i e n  beo lmehto te~ ,  g rSiJ te~  Erltfcr~mnge~l t ie r  T rab~ ln ten  y o n  d(m b e t t e r  
f e n d e n  C h r o m o s o m e l l k b p f e n .  d bis  m :  B i l d e r  uus  (Iem I n d i v i d u u m ,  (|~s s ieh  in  ]:~ezug a u f  
d ie  Fadcil]~i.ngc in  de r  AnaI ) tmse  ~ n o r m a l  v e r h S ] i ,  d, e, f, g u n d  h :  ] ) iese B i l d e r  ze igen  (h~s 
Verh  a.lten des S A T - F a d  ens y o n  de r  Mete  ph n se ( lurch d ie  .A n a p h  ase un([  d ie  f r i i h e  Te loph  ase 
b i s  zu r  v o l l e n  Te lop tmse .  - -  :Die ] ] i h l e r  t ier  Teloph~tse s i n d  b e m e r k c i l s w e r t ,  da. s ic  z a m  
ers ten  M a l e  das  V o r h a n d c n s c i n  des  S A T - F a d c n s  i n  der  Tc lophasc  vor der  K o n d c n s i c r u n g  
des N u c l e o l u s  zeiffen, i :  Zwei  ~ld)ei leir taz~dcrl icge~dc AI~aohasen,  d ie  s ivh  i ~  ]~czug au f  d ie  
A m ~ p h a s e n f a d e u s t r e e k u n g  v e r s c h i e d e n  v e r l m l t e ~  (s. S. 309). j :  N o e h  e ine  A n a p h n s e  aus  
de r se lben  ~ : u r z e l .  k,  1: E i n  we i t e r e s  B e i s p i e l  a u s  d e n s e l b e n  %Vurzeln m i t  e i n e r  M e t a p h a s e  
l~ncl e i n e r  A n a p h a s e ;  d i e  A n a l ) h a s e  ze:igt in  d e r  o b e r e n  l [ i i l f t e  e ine  a'uormale Strcckm~g,  
i n  de r  u n t e r e n  I I M f t e  d a g e g e n  c ine  n o r m a l c  S t r e c k u n g  des  S A T - F a d e n s  (das  s e h S ~ s t e  
gesehene  Beisp ie l ,  d a s  d iese  A s y m m e t r i c  a u f w e i s t  -- s. h i e r z u  S. 307 den  T e x t  t ier  Abb .  le) .  
Da  die  i n  F r a g e  k o m m e n d e n  Tr t~ban ten  i n  v e r s e h i e d e n e n  E b e n e ~  l iegen ,  m ~ l ] t e n  y o n  dem 

P r ~ p a r a t e  2 A u f n a h m e ~  a n g e f e r t i g t  werde~ .  - -  m :  P h o t o  de r  Ze iehm~ng  1 d. 
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I I .  

Seit 1934 wird von verschiedenen Autoren der SAT-Faden bzw. 
die SAT-Fadenl&nge in der Meta~ und Anaphase als Folge der Nucleolen- 
bildung in der Telophase der vorhergehenden Mitose betrachtet  (Mc 
CLI~TOCK, 1934; FERNANDES, 1936; SATS, 1937; MATSUU~A, 1938 U. a.). 
Die vorliegenden Beobachtungen sind ein schliissiger Beweis dafiir, 
da6 diese Ansichten unzutreffend sind (vgh auch RESENDE, 1938), 
Zwischen Meta- und Anaphase bildet sich kein Nucleolus, doch hat 
sich der SAT-Faden bereits in der Anaphase so weitgehend gestreckt, 
daft sogar in der anschlieftenden Telophase der zur Kondensierung des 
Nucleolus erforderliche Raum zwischen Chromosomenende und Trabant  
bereits vorhanden ist. Die Ursache dieser Streckung ist jetzt allein 
nur noch auf zellphysiologische Griinde zuriickzufiihren, die bier irgend- 
wie abnormer Weise eine verfriihte Streckung des Fadens hervorgerufen 
haben. 

Das Au/treten des SA T-Fadens bzw. seine in der Meta- und Anaphase 
zu beobachtende Liinge hat also mit dem Vorgang der Nucleolenbildung 
in der unmittelbar vorhergehenden Telophase nichts zu tun. 

Nach dieser beobachteten Tatsachc kommt  man zu der tJberlegung, 
wie vorsichtig man sich ausdriicken muft, wenn man einen Vorgang 
deuten will, ohne da6 man ihn unmittelbar  beobachtet hat. Obgleich 
bisher gar keine unmittelbare Beobachtung vorlag, hat man den Vor- 
gang des Verhaltens des Nucleolus von der friihen Telophase bis zur 
Prophase der ni~chsten Kernteilung nur durch theoretische t]bcrlegungen 
in verschiedener Weise gedeutet : Nach friiheren Autoren (S. NAVASCttIh= 
U.a.) sind die Trabanten  in den Ruhekernen yon den entsprechenden 
Chromosomen getrennt, da sie yon einem Abheben des Trabanten vom 
Nucleolus yon den betreffenden SAT-Chromosomen in der Prophase 
sprechen. Sparer erkl~rte man, daft der Trabant  in der Telophase all- 
m~hlich durch die Zunahme des Nueleolus abgesto~en wird und in dieser 
Lage bis zur Endprophase verbleibt, ohne sieh yon dem betreffenden 
Chromosom zu trennen. W/~hrend NAVASC~ also wahrscheinlich an 
einen Bruch des Fadens durch die Nucleolarsubstanz denkt, n immt 
man sp~ter an, daft der Faden nur gestreckt wird (McCLI~TOCK, 1934; 
RESE:NDE, 1937, 1938 U.a.). Nach der vorliegenden Untersuchung 
komme ich zu einer dritten Deutung, die mit  allen bisher beobachteten 
Tatsachen am besten iibereinstimmt. Die in der Anaphase einwandfrei 
beobachtete und allein aus inneren zellphysiologischen Grfinden erkls 
bare verfr/ihte Streckung des SAT-Fadens bei einem einzigen Individuum 
von A1. mitri/ormis vat. Commelinii litftt vermuten, da6 die in der Telo- 
phase w~hrend der Nucleolenkondensierung normale SAT-Fadenstreckung 
(im allgemeinen bei Pflanzen und Tieren) keineswegs sekunds ist - -  d. h. 
keine Folge der durch den emporwachsenden Nucleolus erfolgten Tra- 
bantenaustreibung - - ,  sondern ein physiologisches normales Verhalten 
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des Fadens darstellt x. Wahrscheinl ich  wird  gleichzeit ig mi t  der  S t reckung 
die Nucleo la rsubs tanz  al lm~hlich auf dem F a d e n  kondensier t .  - -  Da[] 
diese S t reckung  des SAT-Fadens  in der  Telophase  n icht  immer  s t a t t -  
f indet ,  und  dab  sie auch fiir die Nucleolarkondens ierung viel leicht  gar  
n icht  unbed ing t  no twendig  ist, daffir l iegen einige bisher  nur  schwer 
deu tba re  Beobach tungen  vor  (s. McC~TOCK,  1934, Abb.  1, 6, 7, 8, 9 
und  18; R E S ~ D E ,  1938, Abb.  5, u . a . ) .  

Andere  bisher  r~tselhafte  Fes t s te l lungen  ~ lassen sich j e t z t  befr iedigend 
erkl~ren. H~ITz, 1931 (Abb. 4) bei Crepis, F]CRNAND]~S, 1936 (Abb. 1 
und 2) bei Narcissus und  HEITZ und  I~ESE~DE, 1937 (unver6ffent l icht)  
bei Scandix ,  fanden in ruhenden  Kernen  F~lle,  wo die Traban ten  
n ich t  wie gew6hnlich unmi t t e lba r  auf dem Nucleolus  sitzen, sondern 
vom Nucleolus  durch einen Stiel ge t renn t  s ind 3. Die En t s t ehung  solcher 
Bi lder  k6nnen wir j e t z t  ungezwungen dadurch  erkli~ren, dab  bei diesen 
Kernen  die SAT-F~den  sich in der  Telophase  i rgendwie ungew6hnlich 
weit  ges t reckt  haben,  so dait  die an ihnen abgelager te  Nucleo la rsubs tanz  
sie n icht  vo l lkommen bedeck t  hat .  Dieses k a n n  sowohl d is ta l  (die eben 
erw~hnten  :FMle) wie p rox ima l  (s. GEITL]~R, 1934, Abb.  104c; RES~NDF.. 
1937, Abb .  2 d ;  1938, Abb.  5 und hier Abb.  3) geschehen. 

Diese Abbi ldungen  (GEITLE~, RES~ND~) zeigen, was mir  berei ts  
auff~llig vorkam,  dal~ das  dis ta le  Ende  des Chromosoms den Nucleolus 
nicht  berfihrt ,  obgleich der  Nucleolus noch vo l lkommen zwischen Chro- 
mosomenende  und T r a b a n t  l iegt ,  also die A n n a h m e  einer Bewegung 

Diese l~berlegung, bzw. die prim~re Natur des SAT-Fadens, wird noch auf 
folgende Beobachtungen - -  wenn sie zu best~tigen sind - -  gestfitzt- BUS('H~ELL 
(1936), OKU~O (1937) und WooDs (1937) fanden bei ihren Objekten, oder nut bei 
der Gamophase (WooI)s), dab SAT-F~tden und Nueleolen vorhanden sind, ohne 
dab sich die Nucleolen auf die F~den kondensieren. Diese abnormen Vorg~tnge 
sind dureh irgendwelche zellphysiologische oder sogar genetische (vgl. hierzu 
McCLINTOCK, 1934) St6rungen zu erklitren. Dadurch wird restlos bestiitigt, dab 
die SA T-F~iden existenz/i~hig sind, ohne daft in der Telophase eine Nucleolarlconden- 
sierung au] den betre[]enden SAT-Chromosomen stattzu/inden braucht. 

2 Bei den F~llen, wo in einer Wurzel oder Wurzelzone, im Gegensatz zu den 
iibrigen Geweben desselben Individuums (REsENg~, 1937; SAT5, 1937, 1938 und 
SI~OTS, 1938) ein Trabant weniger zu beobachten ist, kann es sich um eine ,,de- 
letion" handeln, aber man kann das jetzt auch erkl~ren dutch eine irgendwie 
hervorgeru/ene zellphysiologische Auflb'sung der Fadendi//erenzierung. Diese Deutung 
kann ebenfalls fiir die ,,differentielle Amphiplastie" herangezogen werden (vgl. 
auch M. NAVASCm~, 1934). Die McCLLNTOCKSChe Erkl~trung ist zwar sehr ver- 
lockend und einleuchtend, doch sprechen die Tatsachen gegen sie (vgl. RESEiUDE, 
].938 und hier das Verhalten der vat. Commelinii). Nach der jetzigen Feststeilung, 
wie auch durch die Beobachtung der Entstehung yon gelegentlichen Differen- 
zierungen yon SAT-Faden (REsElWDE, 1937b) ist die HEITZsche Auffassung (1935a), 
dab der SAT-Faden eine ,,zellphysiologische L~ngsdifferenzierung des Chromosoms" 
ist, befriedigend bestiitigt. 

Anmerkung wAhrend der Drueklegung: SOXOK~N (Amer. J. Bot. 1929) bei 
Ranunculaceae und I)EARING bei Tieren [J. Morph. a. Physiol. ,~6 (1934)] bilden 
~hnliches ab. 

l~lanta Bd. 29. 21 
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oder AuflSsung des Nucleolus schwer zul~6t. Diese Beobachtungen 
stehen weder mit der Mc.CLI~TOCKschen Annahme, dal~ das Distalende 
des SAT-Chromosoms sehr stark an der Nucleolusbitdung beteiligt ist, 
noch mit der G~ITLE~schen Auffassung (1938) in ~bereinstimmung, 
,,dal~ der an die Einschniirung angrenzende Chromosomenteil an der 
Nucleolenbildung mitbeteiligt ist". 

I I I .  

Die Abb. 2 zeigt einen ruhenden Kern, den ich bereits friiher einma| 
bei Cyclanthera exploden~ beobachtete. Die Abbildung ist seiner Zeit 

Abb. 3. Cyclanthera explodens 
NAUD. Ruhekern ,  welcher  zahl-  
re iche Chromozentren, Nucleolus  
m i t  2 da raufs i t zenden  T r a b a n t e n  
sowie einen F a d e n  zeigt ,  welcher  
ein Chromozentmun m i t  e inem 
T r a b a n t e n  ve rb inde t .  (N.R. in 
Sehn i t tp r~para ten . )  Vergr .  wie 

Abb, 1. 

mangels Deutung zuriickgestellt worden. 
Hier sieht man eine ganz merkwtirdige 
Streckung des Fadens im ruhenden Kern, 
die eine Differenzierung in nucleale und 
anucleale Zonen einwandfrei bei dem SAT- 
Faden erkennen li~Bt 1. ~ber  die Beurteitung 
des positiven oder negativen Ausfalls der 
I~.R. muB man jedoch an sich schon immer 
sehr vorsichtig sein (ich komme sps in 
einer anderen Untersuchung darauf zuriick), 
besonders wenn es sich um SAT-Fs 

handelt. 1937a habe ich bei den Aloinae selten 2 den positiven Ausfall 
der N.R. bei den SAT-F~den beobachtet. Dagegen behaupten FEI~NANDES 
(1937), SCK.~EDE (1937) und GATES und PATHAK (1938) durchgehend 
bei allen ihren Objekten positiven Ausfall der N.I~. beobachtet zu 
haben. Wenn man bedenkt, wie gering die Chromatinmenge, wenn 
tiberhaupt vorhanden, in den SAT-F~den sein mu6, und, dab fast allo 
Beobachtungen des positiven Ausfalls der N.R. bei den SAT-F~den 
nur an einem mit Chroms~ure lange fixierten Material gemacht worden 
sind (vgl. FE~N~DES, 1937, S. 152), kommt man zu der Vermutung, 
da6 vielleicht die Fi~rbung, die als eine positive N.I~. gedeutet wird, 
einfach auf die Einwirkung von Chroms~ure zuriickzufiihren ist. 

Die vorliegende Untersuchung zeigt aber auch in den Anaphasen 
(we die Fiiden lang sind) einen wohl negativen 3 Ausfall der Nuclear- 

1 Diese Beobachtung ist in Bezug auf die Differenzierung der Chromonemata 
wichtig (fiber SAT-F/iden und Chromonemata vgl. HErtz, 1935a; BAUEr, 1935; 
P:(TAU, 1937; K-~VF~A~N, 1937 und RESENt)E, 1938). 

Der -con FERbZ).~])ES (1937) aufgezeigte Widerspruch zwisehen meinen Zeich- 
nungen und der Fuflnote (S. 764, 1. c.) beruht nur d~rauf, dab ieh aus rein prak- 
tischen Griinden die SAT-F/idea in allen den F/illen mitgezeiehnet hal)e, we sie 
zwar sichtbar waren, jedoch keine positive I~.R. zeigten. Eine Wiedergabe meiner 
rund 200 mikroskopischen Bilder in der gleiehen Ausffihrung wie in der Arbeit yon 
tI~ITZ (1931) die Abb. 14, w/ire aus rein finanziellen Grfinden untragbar gewesen. 

3 D0eh mSchte ich die absolute Abwesenheit yon Chromatin im SAT-Faden 
nieht behaupten, denn bei der/iuBerst geringen Masse dieser F/iden ist die Entschei- 
dung auf Grund der Technik sehr schwer zu treffen (vgl. auch HEITZ, 1931 und 1935 a). 
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r e a k t i o n ,  ob lge i ch  in  B e n d a  f i x i e r t  w u r d e  - -  d ie  F i x i e r u n g  d a u e r t e  a l ler -  
d i n g s  n i c h t  l ~ n g e r  a ls  3 S t u n d e n .  

B e i  d e n  b i s h e r  v o r h a n d e n e n ,  w i d e r s p r e c h e n d e n  B e o b a c h t u n g e n  i s t  
e ine  m i t  r e i c h l i c h e m  M a t e r i a l  d u r c h g e f f i h r t e  U n t e r s u c h u n g  w i i n s c h e n s -  

we r t ,  be i  d e r  i m m e r  d ie  F i x i e r u n g  b e r i i c k s i c h t i g t  w e r d e n  muB.  D ie  E r -  
g e b n i s s e  w e r d e n  f i i r  d ie  K e n n t n i s s e  d e r  C h r o m o n e m a t a - D i f f e r e n z i e r u n g  

w i c h t i g e r  se in  a l s  f i i r  d ie  K e n n t n i s  d e r  B e z i e h u n g  z w i s c h e n  S A T - C h r o m o -  

s o m e n  u n d  N u c l e o l e n .  

Diese Arbei t  wurde tells in Lissabon, teils in Hamburg  ausgeftihrt. In  Lissabon 
wurde mir  yon Herrn  Prof. S. DA CX~)~RA und in Hamburg  yon Her rn  Prof. Dr. 
H. ~71NKL~R in liebenswfirdiger Weise ein Arbeitsplatz zur Vefffigung gestellt. 
Ich  danke diesen beiden Herren hierffir bestens. 

Auch Herrn  K. HOLT~VSEN aus dem Bot. In s t i t u t  Hamburg  spreche ich hier- 
durch meinen Dank aus ffir die Hilfe bei der deutschen Niederschrift  des Manu- 
skript~s. 
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