
4. Lebensdauer und Alter des Blattes. Kpipliyllisr

Kryptogamen treten fast ausschliosslich nut' Jmmergrunen" (Jewachs.

auf. Pflanzen rait jahrlichem Laubfall, einjahrige Krauter bleiln

rait seltenen Ausnahmeu frei; desgleichen an don librigen Uewiichsi

die Blatter des letzten Jahrestriebes, weil ihre Oberf la die no<

wenig benetzbar ist,

5. Benetzbarkeit der Blattoberflache ist fur die Ansiedelui

vun K|>ij)liyll<Mi iinerlasslich. Sic nininit niit dem Alter des Blatt

zu; deshalb sind unter sonst gleichen Yerhaltnissen altere Blatt

starker Ixd'allrn. als jungere,

(5. Sonstige Beschaffenlieit des Blattes. In. ELeptfti

fallen, in hoheren Lagen (siehe 1) haunt: audi solcbe nut rauli

Oberflache. Dicht behaarte Blatter sind frd von KpiphyUYn. D

Vorhandensein von Yorrichtungen zur Wasuerableitunt:. insbesoiioV

einer Traufelspitze, ist ohne Belang.

7. Stellung des Blattes im Raum. Je raehr sicli die La

des Blattes der horizontals, nahert. ..in so mehr ist das Blatt -1

Besiedelung mit Epiphyllen ausgesetzt, weil sich das zur Entvicklu

der Kryptogamen erforderliche Wasser langer auf solcheii Blatte

halt, als bei starker Neigung der Spreite.

Monrovia, is. Ma.v. 1905.

23. Julius Wiesner: Die biologische Bedeutung des

Laubfalles.

Zustandf. vvobei der Yoi

wird, aber auch durch

from Leben sich vollzi
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Die biologische Bedeutung dos Laubt'alles. 173

j^elosten Blatter fiir das Leben der Pflanzen zu bedeuten liaben.

Die Beantwortung dieser Fragen geschieht in den nachfolgenden

Zeilen im engen Anschluss an vier kleine, deni Laubfall gewidmete

Abhandlungen, welche ich in diesen Berichten veroffentlicht liabe
1

).

Wie jene vier Schriften, hat auch die vorliegende nur den Charakter

einer vorlaufigen Mitteilung. Ehle einu-eliende l);irsrellung der Bio-

logie des Laubblattes bleibt einer spateren Veroffentlichung voi-

behalten.

2. Die Frage, was das tote, von der Pflanze sich loslosende

Blatt far das Pflanzenleben bedeute, ist insofern gonau beantwortet.

als man weiss, dass die in den abgefallenen Blattern enthaltenen

anorganischen Verbindungen wieder in den Stoffkreislauf der Pflanze

emtreten und dass die Zersetzungsprodukte der organischen Substanz

des Blattes als Hunmskorper und andere Zerfallsprodukte der Pflanze

direkt oder doch wenigstens indirekt zugute kommen.

Damit ist aber die Losung dieses Problems noch nicht erschopft.

Es handelt sick namlieh noch uni die Frage, welche Rolle die auf

den Blattern angesammelten, mit diesen auf den Boden fallenden

Mikroorganismen bei der Ernahrung und iiberhanpt im Leben der

Als icli an diese Frage herantrat, konnte ich kaum hoffen, durch

n man Bla

ieuem Zusta

,sr iiberlasst
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174 Julius Wiesner:

nismen zugefiihrt werden, welche wahrscheinlich in melir oder minder

liohem Masse der Pflanzenernahrung dienen. Diese in der Atrno-

sphare reichlich vorkomraenden Organismen werden offenbar durch die

Luftbewegungen stark vertragen. Aber an den Laubmassen der

Baume sammeln sich diese Mikroorganismen wie auf einem Filter

an. Sic sammeln sich zum grossten Teile gerade dort an, wo sie fur

den Baum durch Yermittlung des Laubes nutzbringend sind, nainlich

auf dem Boden, auf welchem er steht. Es ist auch zu beachten,

• lass die Flache der Blatter, welche hier als Filter wirkt, ira Ver-

uleiche zur Grundflache des Baumes eine sehr grosse ist. Ich babe

fiber das Verhaltnis der gesamten Blattflache eines Baumes zu seiner

Grundflache (Ilorizontalprojektion der Krone) einige messende ^e^-

suche angestellt. Bei Platinum mittlerer Grosse betrug das beilaufige

Yerhiiltnis von Grundflache zu Blattflache 1 : 200, bei einer im Garten-

grund frei stehenden Buche 1 : 450, bei Pyramidenpappeln etwa

1 : 500 bis 1000. Diese Zahlen lassen annehmen, dass eine ausser-

ordentlich grosse Menge von Mikroorganismen durch das fallende

Laub dem Boden zugefiihrt wird.

Ich muss mich hier auf diese paar Andeutungen beschranken

»md bcmerke nur, dass Herr Dr. ZlKES im pflanzenphysiologischen

Institute mit eingehenden Studien fiber diesen Gegenstand beschaf-

inliehen Baumes im lebenden Zustande sich nhlnsi'ii.

sskastanie hei sehr t'riili eintretenden plotzlu-1"'"

i-anz selbstverstandlieh, dass in alien diesen Fall'" 1

i gelangende Lauh fur das Leben der Pflanze keine

liar als die. welche tuten oder absterbenden Blattern

arau erinnert. dass in. leb.mden Zustande abfalleiuh'

;>hysiologis

i.MVi
erzeugen Anlagen von Adventh

r der Ablosung sichtbar werden. Dasselbe beob-

auf Java an wildwachsenden Fxemplaren dieser
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Die biologische Bedeutung des Laubfalles.

Pflanze. Aus meinen Aufzeichnungen ersehe ich, dass ich ini .lai

1894 am Wege von Sindanglaja nach Tjibodas an den imdi

Stamme befindlichen Blattern die Wurzeln der Adventivsprosse

kannte, also dasselbe Bild erhielt, das icli alljahrlich hier im
wiiehshause sehe. RAOIBOBSKI 1

) hat auf Java die interessante B<

achtung gemacht, dass audi an spontan abgefallenen Blattern di

I'Hanzc sicli ;im Iioden Adventivknospen ausbilden. Dass auf

U't'schnitteiKMi lilartrrn von BrpoplnjIUnti <-«(t/c/ttuin auf feuelitem S

sich Adventivsprosse bilden, sehe ich alle Jalire. Ini Insti

kultiviere ich audi die klrinldiitterige Art Jiri/ophi/Uum cuspidatuw. I

selbe entwickelr an den nodi am Srammo liaftcmlt'ii Blattern Adven

sprosse, welche 4—8 deutlich sichtbare Blatter hervorbringen, b<

das immer mehr und mehr verschrumpfende und noch am Stan

in Yerwesung iibergehende Blatt sich ablost.

Hochst interessant ist die von EACIBOESKI (1. c.) genau

basen, welche zehn Jalire und daruber am Stainme gestanden hat

dann aber durch Vermittlung einer Trennungsschidit abgew..

wwdeo, worauf sich an diesen Blattrudimenten AdveHtivknoi

''ItU'ten. RACLBUE.SKL liar aurl, nodi eineii analogen Fall beschriel

'-'^'latur nicht vermi'i-kt -efuudon. 1 >och hove ich voin (uirtne

tai Gloxinien die nach Trockenhaltung des Bodens vom Stanrn

loslosenden Blatter oft mit Vorteil zur vegetativen Yermeliru

•en. Bull dc 1 -A

hat i'»"' rtlanxena
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stattfindet. Icli wonle Inert'iir spater pin ciiarn ktcrisriselu-s

anfuhren. welches audi lehren wird, in welchera Zusammen-

! Unfahigkeit des Strauches das Laub abzuwerfen mit der

;• hier zweckmassig ist. Ob
um krautige Pflanzen liandelt:

— Blatta

i&ssige E

lie Lichtmenge, welcbe in die Krone oder in das fieaste der Holz-

-ewachse eintritt. So betragt die kleinste Lichtmenge. welcbe in die

Krone einer vollbelaubten Buche eiustrablt. etwa l

/, i0
des (Jesamt-

icbtes. Aber die kleinste Lichtmenge, welcbe in die Krone

•iner entlaubten Buche eindringt, betragt etwa */» (los < {esamt
"

ichtes. Ich gebe bier nur relative Licbtwerte. Aber audi die abso-

uten Werte stellen sich bei dem entlaubten Baume weitaus holier

ds bei dem belaubten. Doch kann ich hier auf diesen Gegenstand

debt miner eingehen, den ich im ubrigen schou in meinen „Photo-

netrischen Untersuchungen" (I, II und IV) erortert babe.
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Die biologisehe Bedentoag des Laubfalles. 177

WBI ist. als in .lorn vorhandenen Tageslichte. Dies erklart

ans dtMii Cmstande, .lass das diffuse Tageslicht desto scliwiicber

,
je tiefer es in die Bamnkroi iudnimt. hinu.'-cii .Ins parall.d.'

lenlicht innerlialb dev Krone ubrrall die gleic]i<» Sriirkr b<di;ih

X 1 1 1 1 1 1 1 * * 1 1 1
• wird die IJrgiinstigung dcr Laid

nn»-egang«Mie Kntlauhiiii- bi.dogiscli vrrsti'ui

<>. Ks wird a'hcr nach den mitgeteilten I)

->vri'li;ilriii>s.' i|.t li.dauhri'ii mid der en

li biolo-Ucli v.-rstandlieli. waruni d\c Ausl

osse bei soinniei-riinen (Jowachsen im Verg
mrv b.-iinsrigt ist. Dir nsr.avn kounen in

'

Demi e* fall.'
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verzweigt bleibt, und den mehr oder minder reich verzweigten Busch-

lack. Beide Formen werfen das altere Laub ah. Beziiglich des

Stangenlacks ist es ganz klar, dass die Blattablosung unabhangig von

der Ausbildung von Axillarknospen vor sich geht und in keiner Be-

ziebuHg zur Weitorentwickhrog tier Pflanze steht. Es zeigt sich uus

hier ein anderes Grundphanomen der Entlauhung, welches allerding*

bei verschiedenen Pfianzen in verschiedenem Grade ausgopriigt ist:

dass namlich ein Blatt, welches zu wenig Licht bekommt,

u.n assimilieren zukonnen, von der Pflanze abgestossen

wird. Cheiranthus Cheiri wirft die Blatter ah, welche infolge zu

starker Beschattung nicht mehr assimilieren konnen 1

).

So kann es also vorkommen, dass krautartige Gewachse. welche

ja in der Regel das Laub nicht abwerfeu, die Blatter fallen lasseu

und dass Holzgewachse, welche ja fast durchgangig laubabwerfeiul

sind, doch Reprasentanten hervorbringeii. welche das Laub so hinge

behalten, bis es durch rein aussere Zufalle, lange nach deifl A»»-

sterben 2
), zerstort wird und vom Stamme verschwindet. Bin klasst-

sches Beispiel dieser Art ist Eupatwium adenophorwn . B« hat

MOLISCH 3
) zuerst auf die interessante Tatsache aufmerksam gemacht.

dass dieser Strauch keinem Laubwcchsel unterworfen ist. Dieser

iiierkwiirdige Ausnahmefall wird nuninehr hhdogiseh verstiindlich.

Die Blatter dieser Pflanze, an und fur sich nicht gross, steheii an

langen Internodien, so dass sie sich fast gar nicht besrhafton mm

auch die Yerzweigiing dieser Komposite i>t eine dorartigo. dass elite

das Assimilationsgeschaft storende Laubbesehattung nicht eintritt.

Mithin brauchen die Laubbliltter nicht friihzeitig eliminiert zu wenleii-

Sie liaffen am Stamme bis an ihr Lebensende, ja sogar nodi lan- e

dariiber hinaus. Ich habe die Pflanze nicht nur im Gewiichshause.

sondern auch im Freien (St. Paul, V. St. A.) beobachtet und liberal!

die gleichen Verhaltnisse beobachtet.

Ks zeigt sich also die biologische Bedeutung des Laubtalles,

wenn ich micli so ausdriicken darf, auch in den negativen Fallen-

der Laubfall stellt sich namlich in jenon Kallen nicht ein. in welchen

mehr oder minder bald orgaoueb abgeatoflaen. Je rascher d<T Laiibw.'<-ii?>

desto rascher erfolgt dieAblosung der nicht a--iniili.r.)nl«-n Blatter. Sommerg

Holzgewachse werfen viel rascher die ni.ht assimili.'ivnd.-n Blatter ab als wi

unterworfen als die letzteren, bei welchen diese Form des Laubfalles audi iraiiz a

2) Absterbende oder verletzte Blatter werden desto rascher abgeworfei

leichter und rascher sich der Laubwechsel

Blatter organisch abgestossen. Seltener i

diese Berichte XX II I, S 59.)

3 Sitzungsber. der Wiener Akademie
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zahlreiche andore li.Ms|>ic]<>

Pflanzen 1

), welche nacli rasch

ramie gehen, desgleichen fast

ik.'ln
j welche ihre nonn ale Pi

i'hli ess. Ml. weKfltMl sie, and zwar g I'wolin licli fri

er Pflanze ;lb-.-stossen. Dieser" Fall 6itellt si<

Iriohmient fast all.'v Holzgewiichse eiri. Die verki'm

liirrr h org aniseh ah. Die** Ahlr.sung <-rf

!u1/.m;e\vadiseii, inir Aaisnahme jener, w Blche a ueh hei

i.-kl iing keinei

pkorum. E
i Lai .hfall z.movu, so

bisher D ht Him

z. B.

Tl2
and.J zu schaffen, welche zu finer Ahl.-isi.iag der

en: weder imabsolut faochten Ran me, iK

osser Troclvenh.>;it des Bodens, odei h.'i gr osser Bo
>n. die Dni ahi-k eit der Blaitablowj z.dt bei

> tie f. dass ,i« •h kc in kiinstliclms Mi rt.d til iden lit

>los.rag zu eniwingj mi. Wiie ich fni

s'ca die Graser. Die Blatt

kanntlich nicht abgeworfen

1 WIKsnkk, Biologie, 1. AuQ. p.

-) Diese Berichte XXIII. p. 56.
B) WiK.sNKR, Biologie, 2. Aufl. p.!
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180 Julius Wiesner:

entsprechend werden die Blatter mancher Graser photometrisch.

unter anderen die der Bambusaceen, aber die Blatter mancher baum-

artigen Bambusa - Arten nehraen sogar den euphotometrischen
Charakter an. Der Laubfall solcher Baumgraser vollzieht sich in der

Art, dass Moss die Blattspreite abgeworfen wird, indem sich an

deren Basis die Trennungsschichte ausbildet. Der Vaginal-

teil des Blattes bleibt noch lange am Stamme zuriiek, hilft noch

eine Zeit im toten Zustande mit, der Festigkeit des Halmes zn dienen.

bis endlich auch er anf rein mechanische Weise sich ablest oder am

Stamme verwest 1
).

10. Die organische Ablosung der verschiedensteu Blattorgane

(Phyllorne) bietet eine ausserordentliche Mannigfaltigkeit dar, und es

diirfte noch an ausreichenden Beobachtnngen fehlen, urn jeden Einzel-

fall biologisch richtig deuten zu konnen. Aber iiber die Ablosung

der Laubblatter der Pflanzen liegen nunmehr schon so reichlicli'

Beobachtungen vor, dass eine, wie ich glaube, widerspruchslose biolo-

gische Deutung dieses wichtigen Lebensprozesses bereits gegeben

Xach meiuen langjahrigen Studien mochte ich die biologischen

\ rrliiilrnisse des Laubfalles, wie f'olgr, zusanimenfassen:

a) Der Laubfall unterbleibt, wenn Blatt und Stamm gleichzeitig

absterben, also bei alien ephemeren und bei den meisten

annuellen und biennen, uberhaupt monokarpen Gewachsen.

b) Der Laubfall unterbleibt bei fast alien krautigen Gewachsen

und tritt bei fast alien Holzgewachsen auf, namlich jenen.

welche behufs reichlicher Knospenentwicklung eine grosse

Lichtmenge erfordern, die durch den Abwurf des Laubes deni

entlaubten Gewachse dargeboten wird. Bei Holzgewachsen.

welche durch die Art der Laubbildung im belaubten Zustan<le

niemals an Lichtmangel leiden, kann der Laubfall sehr ein-

geschrankt sein oder audi ganzKcl unterbleiben.

c) Die Laubablosung kann auch an krautigen Gewachsen sich

einstellen, wenn die Laubmasse zu gross wird und ein l pl

1) Wenn man das Grasblatt, dessen morphologisclie Einheit ebensowcnig &
dessen Phyllomcharakter in Frage gestellt werden soil, vom physiolo

Standpunkte aus betraclitet, so ist nur die Spreite als Blatt aulzut..-

der Vaginalteil die Dienste des Stammes verrichtet. Dieser Scheidenteil ist de

Triiger des Laubes (Spreite), besorgt oder unterstiitzt die Festigkeit des Staining

welchen er entweder in seincn Funktionen unterstiitzt oder (vor dem Durchtntt de

Blutenstandsachse) geradezu substituiert. Die Vaginalteile der Gra-! •]

binden sich im letzteren Falle zu einer Scheinachse. Sie fungieren dann ana og

wie die Vaginalteile der Blatter Ton Musa, die ja den sogenannten Stamm dies^

Gewachse bilden. Auf einige andere physiologische Eigentiimlichkeiten des Vag"1

^
teiles des Grasblattes, durch welche sie funktionell mit dem Stamme ubereinstimme ,

hat FlGDOR in diesen Berichten (XXIII S. 182) die Aufmerksamkeit gelenkt.
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Die biologische Bedeutung des Laubfalles. ]8l

des Laubes die zur Kohlensaureas>imilatinn erforderliche Lichr-

menge nicht mehr empfangt.
d) Auoh an Holzgewachsen fvihrt ein zur Kohlensaureassimi-

lation nicht mehr ausreichendes Mindermass von Licht zur

mehr oder minder raschen Ablosung der Blatter.

e) Laubblatter von Holzgewachsen werden auch nach Yerletzung

oder nach dein Absterben mehr oder minder rascli ab-

geworfen.

f) Es fallen an Holzgewachsen alle jene Blatter ab, welche unter

Verhaltnissen sich entwickeln, unter welchen ihre norinale

Funktion nicht stattfinden kann.

11. Die dargelegten biologischeii Yerhiiltnisse des Laubfalles

geben Anhaltspunkte, urn voin pbylogenetischen Standpunkte den

Ubergang von krautigen in Holzgewiichse mid vmi sommergrunen in

innnergriine Gewaehse unserem Yerstandnisse naher zu bringen.

Es bereitet sich der Ubergang von krautigen in Holzgewiichse

dadurch vor, dass die Pflanze blattreich wird, das altero Laub dur.li

<las jungere so beschattet wird, dass es nicht mehr zu assiinilieren

vermag und infolgedessen abgeworfen wird. Durch die rcichlichere

Ausbildung von axillaren Laubtrieben wird ein weiterer Schritt zur

Umwandlung von krautigen Ptianzen in Holzgewiichse gemacht.

'''heimnthux < heiri gibt hierfiir ein gutes Beispiel. Schon der sich

nicht verzweigendo Stangenlack wirft sein alteres. stark l.eschattetes

I-aub ab. Desgleichen der Buschlack, der aber schon reichlicli

Axillarrriebe bihlet. Werden dieselben am Bluhen verhindert, so

l; >^t sich der Kuschlack niohrjiihrig Ziehen und geht in die Strauch-

Zweifellos wird aber die Umbildung der krautigen in Holz-

gewiichse auch noch durch audere Verhaltnisse. namentlich durch

Organisationseigentumlichkeiten mitbedingt.

Ein Ubergang von sommergriinen in immergriine Holzgewiichse

lst
' worauf ich schon mehrfach aufmerksam niachte {Ugwtrum cul-

S«™, L. ovalifolium usw.), in der tfatur nicht selten zu finden. Indem

sich ein Holzgewachs nicksiehtlieh seiner Entlaubung von jenen in

meinen Abhandlungen iiber Laubfall genugend erorterten iiusseren

Einfliissen, welche zur Entlaubung fiihren. emanzipiert und seine

Entlaubung nur mehr vom Absterben der Blatter und von dem

Treiben der Knospen („TreiblaubfalP) abhiingig niacht, erfolgen jene

Schritte, welche im Laufe von (ienerationen die Umbildung der

«onimergriinen Holzgewachse in immergriine bewirken.
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