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Der zweite Factor ist bei der Knollenbildung am meisten betheiligt.

VOCHTLNG undSEIGNETTE haben ahnlicheAuft'assungen der Topinambur-

knolle, doch haben sie diese nicht ausfiihrlicher begriindet.

Eine Veroffentlichung meiner Arbeit werde ich in Kfirze folgen

; -;haftsschule.

29. K. G. Lutz: Beitrage zur Physiologie der Holzgewachse.

(Vorlaufige Mi tth eil u n g.)

Wahrend des letzten Jahrzents haben sich namhafte Forseher be-

mfiht, die im Leben der Holzgewachse sich abspielenden Processe

klarzulegen und auf ihre Ursachen zuruckzufiihren. Zwar haben die

gedachten Forschungen bereits wichtige Ergebnisse zu Tage gefordert,

jedoch ebensowenig, wie auf so manchem anderen Gebiete, ist die

Botanik in Betreti' der Physiologie der Holzgewachse zu einem auch

nur einigermassen befriedigenden Abschluss gebracht. Herrschen doch

fiber scheinbar einfache Probleme, wie z. B. fiber die Ursachen der

Entstehung des Frfihlings- und Herbstholzes, noch ganz ent-

gegenstehende Ansichten. Uoter diesen Umstanden schien es mir zwar

eine schwierige, aber dankbare Aufgabe zu sein, die noch schwebenden

Fragen einer erneuten Untersuchung zu unterziehen.

Als Objecte fur die letztere bestimmte ich junge Buchen und
Kiefern, beraubte dieselben ihrer Anhangsorgane und unterdruckte

(Buche VI ausgenomuien) wahrend einer ganzen Vegetations-Periode

die Entfaltung der Praventivknospen. Mit der Entlaubung bezw. Ent-

knospung wTurde zeitig im Fruhjahr begonnen und dieselbe an stets

neuen Individuen fortgesetzt. Durch regelmassige Untersuchung der

genannten Holzgewachse in Beziehung auf die vorhandenen Reserve-

stoffe, durch fortgesetzte Messungen des neuen Zuwachses an Holz

erhielt ich Aufschluss fiber die Art und Weise der Verwendung der

ersteren, fiber die Grosse und Beschaffenheit des letzteren, fiber die

Widerstandsfahigkeit der Buche und Kiefer gegen so weit gehende

Eingriffe u. a.

Da der Gang und die Ergebnisse dieser Untersuchung an anderer

Stelle ausfuhrlich dargelegt werden, beschrauke i-h mieh auf eine

kurze Zusammenfassung der letzteren.

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



Die Buche, welche Mitte Marz entknospet wurde, entwickelte

wahrend der ganzen Vegetationsperiode zahlreiohe Praventivknospen.

Im Herbst war eine bedeutende Anzahl relativ grosser Knospen fur

das folgende Jahr vorgebildet, die Buche in alien Theilen gesund —
ein Beweis fur ihre Widerstands- und Reproductionsfahigkeit. Holz-

zuwachs hatte nicht stattgefunden. Aus dein im Herbst noch

vorhandenen, nicht unbedeutenden Mass an Reservestarke durfte ge-

schlossen werden, dass diese Buche wieder austreibt, sich vielleicht

wieder erholt.

Die am 20. Mai entblatterte Buche entwickelte Praventivknospen

mit derselben Energie und Ausdauer. Mitte September waren die

Zweige im Absterben begriffen und ohne jede Spur von Starke. Im

Stamrnchen fand sich nur noch ein geringer Vorrath iiber dem Wurzel-

hals in den ersten 5 Jahrringen. Auch an fettem Oel und Glykose

waren nur noch geringe Mengen nachweisbar — die Buche war

dem Tode verfallen. Der neue Zuwachs war in den Trieben ver-

scbieden gross; im Stammchen nahm er von oben nach unten ziemlich

regelmassig ab.

Bei der am 15. Juni entblatterten Buche war die durch die Aus-

bildung der Blatter verbrauchte Starke schon zutu Theil wieder ersetzt.

In der Entwickelung der Praventivknospen stimmte sie mit den beiden

vorigen uberein. Im October traten die Zeichen der beginnendeH Zer-

setzung an einzelnen Triebspitzen auf. Da die Reservestarke im

Stammchen bis auf ein geringes Mass aufgezehrt war, hatte sich auch

diese Buche wahrscheinlich nicht mehr erholt, Der neue Jahrring

betrug in den Trieben und der obeien Halt'te des Stammcbens ca.

50 pCt., im unteren Theil desselben ca 25 pCt. des vorigen.

Die Untersuchung der am 1. Juli entblatterten Buche ergab ein

wesentlich grosseres Mass an Starke in den TriebeD. Zwischen dem

10. und 20. August kam der Jahrring zum Abschluss. Die

Zahl der Praventivknospen war ebent'alls eine bedeutende.

Bei den am 15. und 30. Juli entblatterten Buchen kam keine der

grosseren Knospen, welche an dem ausseren Theile der diesjahrigen

Triebe standen, zur Entfaltung. Die Entwickelung der Praventivknospen

war bei der ersteren lebhaft, bei der letzteren gering. Auch die

wenigen, zur Entfaltung kommenden Blattchen assimilirten noch.

Die am 28. August entblatterte Buche bracbte neue Knospen nicht

mehr zur Entwickelung. Die Assimilationsthatigkeit der Blatter ist,

wie aus einer vergleichenden Untersuchung entblatterter Buchen hervor-

ging, auch nach dieser Zeit noch eine ziemlich lebhafte.

Buche IV—VII wurde durch die Entblatterung nicht wesentlich

beeintrachtigt.

Die!
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blatterten Buchen eine auffallende Translocation der Starke

aus dem inneren Theile des Holzkorpers in den letzten Jahr-

ring und die Rinde statt; kurze Zeit darauf erfolgte die Umwandlung
der Rindenstarke in fettes Oel und Glykose. Diese Translocation der

Starke tritt wahrscheinlich allgemein dann ein, wenn die Starke-

ablagerung in Folge mangelhafter Assimilationsthatigkeit der Blatter

eine ungenugende war.

In dem nach der Entlaubung nocb erfolgten Zuwachs fehlten bei

der Bucbe die Gefasse vollstandig; die wenigen Reihen der nocb ge-

bildeten iibrigen Elemente hatten geringe radiale Streckung und zum
Tbeil dunne Membranen. Die Buche verwendet ihre Reserve-
stoffe zur Ausbildung neuer Praventivknospen.

Vom neuen Jahrring waren bis Mitte Juni ca. 78 > bis Mitte Juli

.

2

s der Elemente verholzt.

Sammtliche entnadelten Kiefern brachten nur ganz wenige

Knospchen zur Entwicklung. Bei Entnadelung im Friihjahr und Vor-

sommer wurden die Reservestoffe bis zum Schluss der Vegetations-

periode aufgebraucht ; die Kiefern wurden diirr. Insolation und das

Fehlen von Lenticellen beforderten das Absterben. Aucli die am
20. August 1894 entnadelte Kiefer, von welcher icb glaubte annehmen
zu durfen, sie werde die im vorigen Herbst gut entwickelten Knospen
austreiben und sich vielleicht wieder erholen, ist bis Anfang Mai ein-

gegangen.

Kamen die Knospen nicht zur Entfaltung, so unterblieb das

Dickenwachsthum; wo ein solches stattfand, wurden sammtliche
Reservestoffe zur Bildung von Holzelementen verwendet.

Mit erfolgter Entnadelung, gleichviel zu welcher Zeit

der Vegetationsperiode dieselbe ausgefuhrt wurde, entstand

typischesFruhlingsholz. Die Ursache der Bildung desselben
war der hohe W assergehalt der Rinde und Jungholzregion.

Weitere Untersuchungen benadelter Kiefern ergaben, dass der

grossere oder geringere Wassergehalt des Bodens unter normalen Ver-

haltnissen auch in der Grosse und Zahl der Nadeln zum Ausdruck

kommt, Der grosseren Nadelproduction entsprach aber die grossere

Zahl und der grossere radiale Durchmesser der im gleichen Jahr mit

den Nadelu entstandenen Tracheiden. Es ist sonach Zellvermehrung
und grossere Streckung der einzelnen Zellen in Folge ver-

mehrter Wasserzufuhr nicht beschrankt auf die Blatter,

sondern kommt auch beim Dickenwachsthum des Holzkorpers
zum Ausdruck in der Weise, dass in einem und demselben
Jahrring, dem schroffen Wechsel von Regen- und Trocken-
zeiten wahrend einer Vegetationsperiode entsprechend, auf

Tracheiden von grossem radialen Durchmesser ohne jede

Vermitteluntr solche von eeringer radialer Streckung folgen,

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



188 K. G. Lutz: Beitrage zur Physiologie der Holzgewachse.

ja dass Fruhlings- und Herbstholz mehrmals mit einander

abwechseln konnen. Hieraus erklart sich u. a. auch das Auftreten

„falscher Jahrringe" bei der Kiefer.

Auch der grossere oder kleinere radiale Durchmesser und dem-

entsprechend der kleinere oder grossere Langsdurchmesser der Trache'iden

spricht, da auch sie als sogenannte „ contractile Zellen" zu be-

trachten sind, fur grosseren oder geringeren Wassergehalt der Rinde

und Jungholzregion zur Zeit der Entstehung des Fruhlings- und Herbst-

holzes.

Trache'iden mit grosser radialer Streckung sind also zuriick-

zufiihren auf reichliche, solche mit kleinem radialen Durchmesser auf

sparliche Wasserzufuhr; Tracheiiden mit dunnen Membranen konnen

sowohl bei guter als schlechter Ernahrung entstehen; solche mit die ken

Membranen bei normaler Ernahrung und langsamer Theilung der

Cambiumzellen, sowie bei rascher Theilung derselben dann, wenn das

sogenannte „plastische Material" in grosserer Menge vorhanden ist.

Es darf deshalb die Jahrringbildung bei der Kiefer nicht zuruck-

gefiihrt werden nur auf grossere oder geringere Aetivitat des Cambiums

(MEE); auch nicht allein auf verschiedene Turgorkraft der Cambium-

bezw. Jungholzzellen wahrend der Vegetationsperiode (RUSSOW); ebenso-

wenig ist das Fruhlingsholz die Folge der Knospenentfaltung und das

Herbstholz eine Folge des Knospensehlusses 1

) (JOST); aber auch durch

Annahme eines besonderen „Bediirfnisses nach Wasserbahnen" und

eines solchen nach „mechanischer Festigung" im Herbst kann die Ur-

sache der Bildung von Fruhlings- und Herbstholz nicht erklart werden

(STRASBURGER, U. HARTIG); ferner ist die Juhiringbildung nicht die

Folge guter und schlechter Ernahrung (R. HARTIG, VVlELER); endlich

beruht die Bildung von Herbstholz („Breittasern-') auch nicht auf einer

erblichen Eigenthumlichkeit (KRABBE, R. HARTIG) — vielmehr
muss als Ursache der Verschiedenartigkeit, welche zwischen
den einen Jahrring bildenden Holzelementen in Beziehung
auf ihren radialen Durchmesser herrscht, in erster Linie der

verschiedene Wassergehalt der Rinde und Jungholzregion

Technische Hochschule.
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