
A. URSPRUNG und G. Blum: tjber die periodischen

10. A. Ursprung und G. Blum: Uber die periodischen

Schwankunqen des osmotischen Wertes.

Unsere zunachst auf andere Ziele gerichteten Untersuchungen

ergaben einige Resultate, welche zur Kenntnis der taglichen, weniger

der jahrlichen Schwankungen beitragen kbnnen. Die Methodik ist

dieselbe wie in der vorhergehenden Arbeit.

I. Die taglichen Schwankungen.

Urn moglichst vergleichbare Werte zu erhalten, wurden Tage

mit annahernd gleichmaBiger Witterung ausgewahlt. Die Untei-

suchung eines bestimmten Gewebes erfolgte in Intervallen von je

3 Stunden, da die Messung aller Gewebe bei konzentrierter Arbeit

diese Zeit gerade ausfullte. Die einzelnen Organe wurden stets in

derselben Reihenfolge gepruft, so daB zwischen 2 aufeinanderfolgen-

den Messungen desselben Gewebes je 3 Stunden liegen.

Es wurden gemessen bei IMleborus foetidus: die Blattspreite

in der Mitte zwischen Basis und Spitze, unmittelbar neben dem
Mittelnerv; der Blattstiel in der Mitte zwischen Basis und Spitze.

auf der Unterseite; der Stengel in der oberen Halfte der Blattregion;

die Wurzel etwa 5 cm hinter der Spitze;

bei Urtica dioica: Spreite und Stiel wie bei HeUeborus; der

Stengel im dritt- oder viertjungsten Internodium, dem auch die

Blatter entstammten; die verkorkte Wurzelpartie im apikalen Drittel;

die Wurzelspitze unmittelbar hinter derselben;

bei Sedum acre: der Stengel in der unteren Halfte der Blatt-

region; die Wurzel unmittelbar hinter der Spitze.

Zuniichst sei die Tagesperiode der Spreiten mitgeteilt bei

HelleboruSy Urtica, Fagus, Sedum und Funaria. Zum Vergleiche sind

aus den Aufzeichnungen der meteorologischen Station und eigenen

Beobachtungen die relative Feuchtigkeit, die Lufttemperatur etc.

beigefiigt. Die Angaben uber die relative Feuchtigkeit der Luft

stammen stets von der meteorologischen Station, die vom Standort

unserer Pflanzen ziemlich weit entfernt ist und wesentlich andere

Feuchtigkeitsverhaltnisse zeigen kann. Zu jeder Messungsserie

wurde ein und dasselbe Individuum benutzt; so stammen also alle

HeReborus-Blmer vom 3. 4. II. 1913 von derselben Pflanze.

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



! I i ft 1 1

1

w 1 111 2 1

• ! s. II
3

Epidermis

Mittelnerv

Unters.

Epidermis

Unterseite

Epidermis

Oberseite

Schwammparenchym

g § | Is

i i
i

i
• s | 2 £ S S p"

| -g » « - g | § sag's ;

II 1 1 | | | "§ | s » »

© i « w ± S | g p p p p £ p

oMM 1 1 | 1 1 s 1 1 : 5

it "
i

a
© © © © © <»

,"i s S
§ £ £ -f £ s -

S g « o M „"

i i ,

i
I i |

p p p p p *o

§ § * 1 s

§
o p o p p «. M
^ g 5 | SS * ^

o p -
i

L §
" s

1 £-• j.8 |
1

1 1
w ||| o p o p p =

§ 1 § | s •"

!
1 - a j 2 | 3 g S fe S J s

p © © p p © w ^
g g s 1 & ;?
2 | £ | & J

Mow* |
© © © © © -

| | £ g S5 ,/

1 i © w g Bs^'** * £

1 1 1 1 1 p p

.-• |
op c p p » 5|

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



Gber die periodischen Schwankungen

Spreite von Urtica:

.|ii^la^|»h,.|8>,|.

Epidermis Mittel

Epidermis TJnterseite

Epidermis Oberseite
Schwammparenchym
Palisadenparenchym

Mittelwert ....
Relative Feuchtigkeit
Lufttemperatur .

B=Bedecktod.Nacht,

Windstarke. . . .

Tagl. Regenmenge
Regen (R)

,487 0,487 0,487 0,469 0,46
'" '""0,487 0,46

o.(;o o.r.M

" '4 .':>•

,604|0,586

Epidermis Unterseite
Epidermis Oberseite
Schwammparenchym

Relative Feuchtigke
Lufttemperatur . .

B=Bedecktod.Nacht

3,866 0,375

1,522 0,542

Mesophyll

Mittelwert

Relative Feuch-iukeit
Lufttemperatur

.

B=Bedeckto<i Xi.-ht
S = Sonne ...

Windstarke . . .

Tagl. Regenmenge .

Regen

U.L'Jl

l-..:i2fiM.:iu.i".-j'.-ju.-_^n
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A. XJRSPRUNG und G. BLUM:

Mittelwert

Relative Feuchtigkeit .

Lufttemperatur . . .

B=Bedeckt od. Nacht,
S= Sonne

WiDdstarke
Tagliche Regenmenge

.

0,5620
Ah |u.(i(iTii,ii.vju.r,iTii.r,i .i,:.i7().f)i7

).6n2O,676lo,562O,6O7|0,54 "

""

),585|O,675|0,698J — 0.652 0,63 0,652

675 0,72 i0,69810,72

),497[0,53O|O,475 0,51110,5:

Eine bessere Ubersicht als die Tabellen erlaubten die aus

obigen Zahlenwerten konstruierten Kurven. Folgende Abkiirzungen

wurden benutzt: Epidermis Mittelnerv Unterseite (Ep. N. U.), Ep 1
*

dermis Unterseite (Ep. U.), Epidermis Oberseite (Ep. 0.), Schwamm-

parenchym (S. p.), Palisadenparenehym (P. p.), Relative Luft-

feuchtigkeit (F.), Temperatur (T.), Mesophyll (M.), Nerv (N.).

(Abb. 1 nebenstehend).

Ahnlich wie die Blatter verhalten sich im allgemeinen aucb

die ganzen Pflanzen, fur welche wir im folgenden Tabellen und

Kurven mitteilen. Folgende Abkiirzungen wurden benutzt: Aufien-

rinde (A. R), Innenrinde (I. E.), Leptomparenchym (L. p.),
Geleit-

aellen (&), Kambium (K.), Hadromparenchym (H. p.), Mark (Mk.).

Wurzelhaar (W.h.), Wurzelspitze (W.sp.), Parenchym (P.).

Die Organe wurden in der Reihenfolge untersucht, in der sie

in den Tabellen angegeben sind. Die in Kolonne 2h p. angefuhrtefl

Wurzelwerte wurden daher nicht um 2h p., sondern gegen 4b p- ge
*

funden.
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A. Ursprung i

Helleborus
3-4. II. 1913

••V* 2'' p. oh p.
8b

p. Uhp. 2ha. Bh a.

Blattspreite.
Epidermis Mittelnerv

Unterseite . . .

Epidermis Unterseite
Epidermis Oberseite
Schwammparenchym
Palisadenparenchym

.

Epidermis ....
Aufienrinde ....
Innenrinde ....
Geleitzellen ....
Kambium ....
Hadromparenchym .

Stengel.
Epidermis ....
Aufienrinde ....
Innenrinde ....
Geleitzellen ....
Kambium
Hadromparenchym .

Markzellen ....
Wurzel.

Aufienrinde ....
Inneniinde ....
Geleitzellen ....
Kambium

0,50

0,367

0,42

>>>_><

0,4 69

0,487

o,506

0.562
n,569

0,538

ojm
0,;,44

o.n*;

0.562

0,552
(>.•"...-

0,517

(MS'.t

0,52

O.M-5

0.46

o,t;is

0,857

0.4S7

0,506

0.514

0,562

0.569

0.538

0,525

0,5 hs

0.5S

0.585

0.577

0.552

0,517

oV.l

0.4 s

0.517

0,51

0.60

0,56

0,402

0,50

0.656

0.892

0,487
0.52;,

0.54 1

<>,5N5

0.591

0,56

0,544

0.5s 1

0.5S

0,562

0,577
n.595

0,517

0,4 1

0,51

0,48
0,56;

0.68

0,42

(U12
0>92

0,525

0.54 1

0.5s'

0,6')7

0.61;!

0,577

0,581

n.Ms
0,60
H.607

0,59.5

0.6 17

0,469
il,552

0.52

0,52
o.l; .7

O.iii.4

0,875

0,506

0.506

0,581
(I.5S5

0,591

0,577

0.525

0,565

0.60

0.63

0.617

i),6.;6

0.585

0,45

0,532

0,50

0,50

0,.",8o

0/1 7 5

0'.5O6

0.544

0,562
0,591

0,56

0,481

0.544

0.56

0.607

0.577

0,617

0,562

• 1.552

0,'.547

0,531

0,52
0,402
0.46

0,487

0.487

0,525

"•:':,

(K56

0>.4

0,585

0,552
0.617

0,54

0,431

0.531

0,46

0,547

0,489

0.64

0,50

0.102

IM.37

0,45

o>,4

0,569
0.53S

0.4 69

0,525

0,54

0.562

0.531

0,595

0,517

0>.l

0.';.J5

0,60

0,BK

0,42

0,6 h

0.469

0.54

0,66'.'

0.53S

0,45

0,56.

0.52

0.5S5

5:-2

0,57T

0,517

irfi'.'

m.46

0.52"

Hadromparenchym .

Wurzelspitze.
Wurzelhaar ....
Parenchym ....

0,489

0,58
i..:.s

0,552 6,552

0,62 0,66

60 0.64

o.4v>

0,58

Mittelwert .... ".-•J- -.55?, 0.5 m: 0.57s 0.54'.. <»,;,!! 0,52-") 0,521
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Uber die periodischen Schwankungen des osmotischen We

Epidermis Mittelnerv

Epidermis Unterseite

Blattst
Epidermis
Aufienrinde .

Innenrinde .

Leptomparen
Geleitzellen .

Kambium . .

Hadromparenchym
Stengel.

Epidermis
Aufienrinde
Innenrinde
Leptomparenchym

Kambiu

Leptomparenchym
Geleitzellen . . .

Kambium .

Hadromparenchym

Wurzelspitze.
epidermis

0,402

0,603

0,517

0,676

0,631

0,607

0,495

0,662

0,503

0,591

0,675

0,691

0,697
0.591

0,607

Kambium
.

Geleitzellen

Hadromparenchym

Hh ->h 5 h

,362|0,376|0,389|0,404|0,398|0,386|0,372
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Uber die periodischen Schwankungen des osmotischen Wertes. 113

Aus Tabellen und Kurven ist ersichtlich, daB in alien Ge-

weben von Spreite, Stiel, Stengel und Wurzel der osmotische Wert

im Verlaufe eines Tages gesetzmaBige Schwankungen ausftihrt.

Die Kurven zeigen gewohnlich bei alien Geweben einer Spezies im

wesenftichen annahernd denselben Verlauf und stimmen auch beisyste-

matisch und biologisch weit auseinanderstehenden Pflanzen ziemlich

tiberein. Bei der Beurteilung von Einz'elheiten ist zu berticksichtigen,

daB diese B-esultate mehr nebenbei gewonnen wurden und zur

Orientierung ftir eingehende Untersuchungen dienen sollen, die wir

rait verbesserter Methodik durchzuftihren hoffen. Es wird sich

dann zeigen, ob die vorhandenen UnregelmaBigkeiten dem Unter-

suchungsverfahren zur Last fallen.1
)

Die Periodizitat verlftuft im groBen und ganzen in dem Sinne,

daB der osmotische Wert vom frtihen Morgen bis zum Nachmittag

steigt und bis zum andern Morgen wieder fallt.

Auffallend ist auf den ersten Blick, daB die osmotische und
die Feuchtigkeitskurve im entgegengesetzten Sinne, die osmotische

und die Temperaturkurve in demselben Sinne variieren. Es steigt

in unseren Beispielen im groBen und ganzen der osmotische Wert,

wenn die Temperatur steigt und die relative LuftfeuchtiL
-

Der entgegengesetzte Verlauf der Temperatur- und Feuchtigkeits-

kurve in Ebenen und Talern ist dem Meteorologen wohl bekannt.

Unwillktirlich wird man hierbei an die Untersuchungen von
GREGOR KraUS, 2

) KAISER3
) und FRIEDRICH4

) iiber die tagliche

Schwellungsperiode erinnert. KAISER hatte ftir Baumstamme,
KRAUS auBerdem ftir Blatter, Knospen, Frtichte usw. eine tagliche

Schwellungsperiode nachgewiesen.

„Der Normalgang der Schwellung ist der, daB vom frtihen

„ Morgen an die Pflanzenteile abschwellen und am Nachmittag ein

^Minimum erreichen. Von diesem an steigt das Volumen (gewohn-

„lich mit Hervortreten einer kleinen Depression unmittelbar hinter

„der ersten Ansteigung) die ganze Nacht hindurch, um am Morgen

;
.vor Wiedererscheinen des Lichts das Maximum zu erreichen."

1) Speziell bei Funnria, die rasch reagiert (vgl. den folgenden Aufsatz)

und in nachster Nahe nicht zu haben war, erscheint eine Anderung wahrend
des Transportes nicht ganz ausgeschlossen.

2) GflEGOR KRAUS. Die tagliche Schwellungsperiode der Pflanzen, Ab-
handl. d. naturf. Ges. Halle Bd. XV, 1881.

3) P. Kaiser, Qber die tagliche Periodizitat der Dickendimensionen der

Baumstamme. Inaug. Diss. Halle 1879.

4) J. FRIEDRICH, Uber den EinfluB der Witterung auf den Baumza-
wachs. Mitteil. a. d. forstl. Versuchswesen Osterreichs. XXII. Heft, 1897.

Ber. der dentsohen bot Gesellsch. XXXIV. 8
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114 A. UrsprUx\g und G. Blum:

Zur Erlauterung fiihre ich aus der Abhandlung von KRATJS dio

Tabelle iiber die Schwellungsperiode des Birkenstammes an vom

8—9. Juni 1879.

Stammdurch- m „ ,<o 'I

Kaiser macht da aufmerksam, daB der Gang der Dia-

meteranderung und der Temperatur umgekehrt korrespondieiend

ist, indem dem Heben der Temperatur eine Senkung des Durch-

messers entspricht und umgekehrt. Die Koinzidenz bezeichnet er

aber als nicht genau, da das nachtliche Dickenmaximum lange vor

dem Temperaturminimum der Nacht eintritt und das Tacesmaximum

der Temperatur vor dem Minimum der Dicke. „Es lassen sicli

„demnach zweifellos auBer der Temperatur noch and ere maBgebende

„Faktoren als Ursache der Diameteranderung vermuten."

Vollstandiger und (ibersichtlicher sind die Untersuchungen

von FRIEDRIUH, der die Schwankungen des Baumdurchmessers

mehrere Jahre hindurch durch einen geeigneten Zuwachsautograpben

aufzeichnen lieB. Die mitgeteilten Kurven lassen mit groBter

Deutlichkeit erkennen, daB Sinn und Starke der Schwelmng mit

der Anderung der Luftfeuchtigkeit parallel gehen; dieser Parallelis-

mus ist so genau, daB ganz geringe Anderungen im Feuchtigkeits-

gehalt der Luft eine entsprechende Durchmesseranderung hervor-

rufen. Man vergleicbe die nebenstehende, der Publikation FRIEDRIOHs

entnommene Tafel, in welcher von oben nacb unten wiedergegeben

sind: der Gang der relativen Feuchtigkeit. der Lufttemperatur, des

Stammdurchmessers von Linde, Blutbuche und Fielite.

(Abb. b nebenstehend.)

AuBerdem ist nach Bestimmungen FRIEDRICHs „der Wasser-

gehalt transpirierender Stiimme zur Mittagszeit — zuinal bei Sonnen-

scliein — also wiihrend der stiirksten Transpiration am kleinsten/
1

„um groBten liingegen bei Tagesanbruch".
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tlber die periodischen Schwankungen des osmotischen Wertes. H5

Nach PURIEWXTSCH 1
) andert die Blattspreite wahrend der

Insolation den Flacheninhalt, doch sind die Anderungen nach den

vorliegenden Angaben niclit nur ungleich stark, sondern erfolgen

auch in verschiedenem Sinne.

II. Die jiihrlichen Schwankungen.

In den folgenden Tabellen sind die aus den vorliegenden Ver-

suchen berechneten Monatsmittel enthalten. Bei derBeniitzung dieser

Angaben ist jedoch zu benicksichtigen, daB die Messungen liber

die verschiedenen Monate durchaus nicht gleichmaliig verteilt waren,

auch nicht zu einer bestimmten Tageszeit ausgefuhrt worden sind.

(Genaueres wird man in der spiiter folgenden ausfiihrlichen Mit-

teilung finden.) AuBerdem liegen zu wenig Untersuchungen vor,

um richtige Monatsmittel bercchnen zu lassen. Unter diesem Yor-

behalt glauben wir die bisherigen Resultate zur ersten vorliiufigen

Orientierung mitteilen zu diirfen.

1) PUR1EW1TSCH, Untersuchun, Photosynthest
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tFber die periodischen Schwankung ;ischen Wertes. 117
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URSPRUNG und BLUM:

5

- ;
—

|l . |fHill . If Iff
H l|

B rSH l|
3
f!

Blattspreite

Epidermis

Unterseite

Oberseite

Schwammparenchym

Palisadenparenchym

Zweig.

AuBenrinde

.

.

.

1

1
0,675

0.70
0,5170,625

0,801,150,700,70
0,5170,625

0,60
1,1750.775

1,10
0,725

0,70
0,627

0,70
1/275 if

p
||l||l "SiSgilsl g||iifsi E f

1
0^650^630,60

0,975
0,700J00,675

0,701,1250.7751,025
0,55

0.5750,5620,675
0,70

1.225 If

1
0,6750,6250,5170,7250,6251,0750,875

0,85
0,675

0,650,54
0,726

0,651,10
0,775

1,15
0,575

0^54
0,75?0,676

1,05

I!

-5
0,31)4O^Ol0,956

0,650,650,63
0,7756750,8250,775

0,800,70
0,7250,6520^85?0,6760,7750,6750,7250,652

0,70
0,625 U

I
pppppp pppppppp pppppppp pppp

Si

p
0,3560,3870,6120,9180,6250,5750,562

0,650,650,80
0,825

0,700^76
0,5170,7750,6760,8750,8250,8750,5260,5750,685

II.M)

If1
0,650,70

0,5620,6750,6250,9250.8750,925
0,70

o!617

0.7250^875
0,95

1,0
0,6250.725

o',725u>7.,

1
0.310,30

0,5421,047
0,70

0,8250,6480.6750,575
0,750,75

0.652
0,750,700,900,95

0,675
0,700,65

0,725

ifs
0.3190,3490,5820.6750,725

0,630,70
0,6761.025

0,95
0,975

0,700,700,630,760,65
0,9760,8760,925

0,65
0,6750,676

0,700,60

1
0,725

0,700,63
0,6750,6251.025

0,95
0,675

0,650,63
0,7250,675

o!875
1,000,700,70

0.595
0,70

0,626
6 S
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-
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Uber die periodischen Schwankungen des osmotischen Wertes. 1 19
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120 A - URSPRUXG und G. BLUM:

Nach FRIEDRIOH ist der jahrliche Verlauf der Schwellungs-

kurve bei Laub- und Nadelholzern nicht gleichartig. Wahrend

die Nadelholzer das ganze Jahr hindurch, Frostperioden aus-

genommen, ihre Umfange taglich andern, vollzieht sich diese

Erscheinung bei den Laubholzern nur wahrend der Zeit ihrer

Belaubung. Sobald bei den Laubholzern die Blatter anfangen sich

zu entfalten, beginnt auch das An- und Abschwellen des Stammes.

Dasselbe verlangsamt sich, wenn die Blatter zu welken beginnen

und hort mit dem Laubfalle ganz auf

.

; Temperaturen unter Null

G-rad bewirken im allgemeinen eine Verringerung des Banm-

umfanges. Bei den Laubholzern macht sich der EinfluB des Frostes

friiher bemerkbar als bei den Nadelholzern; was sich dadurch

erklart, daB die Stamme der blattlosen Laubholzer die Warme

intensiver ausstrahlen. Andererseits tauen die Laubholzstamme

auch rascher auf. Die Abnahme des Baumumfanges an frostfreien

Tagen erfolgt bei den Nadelholzern ganz gleich wie zur Sommers-

zeit, wenn der Boden nicht oder nur in diinner Oberflachenschicht

gefroren ist. Ob der osmotische Wert der lebenden Holzzellen ein

ahnliches Verhalten erkennen laBt, ist noch genauer zu untersuchen.

Was nun die Erklarung der Schwellung betrifft, so schreibt

KRAUS hinsichtlich der Blatter, Friiehte und Knollen: „es ist

klar. daB in diesen Organen eine bei Tag und Nacht wechselnde

Turgeszenz der Zellen vorhanden, daB die SchwelhiDgsperiode hier

eine Turgeszenzperiode ist." Dagegen ist nach KRAUS die

Schwellung des Holzes, „dera Anatomen selbstverstandlich", „nur

durch Schwellung der Holzzellhaute moglich". „Die Schwellung

des Holzkorpers beruht auf vermehrter oder verminderter Imbi-

bition der Haute."

FRIEDRIOH, der auf die Koinzidenz zwischen den Kurven der

Schwellung und Luftfeuchtigkeit aufmerksam macht, schreibt:

„Je geringer die Feuchtigkeit der Luft, desto groBer die Trans-

piration und desto groBer die Abnahme des Baumumfanges. Wird

bei groBer relativer Feuchtigkeit der Luft tagsiiber die Trans-

piration nahezu unm5glich, so tritt auch keine Abnahme des Baum-

umfanges ein." Da jedoch FRIEDRIOH die Transpiration nicht

gemessen hat, so ist es eine bloBe Vermutung, daB die Transpiration

der Schwellung einerseits und der Luftfeuchtigkeit andererseits

parallel verliiuft.

Die von FRIEDRIOH gemessene Schwellung betriigt bei einem

Baumumfange von 1050 bis 1800 mm in der Eegel weniger als

1

2 mm, nur selten 1 mm. Sie ist nach seinen Angaben, die aur
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Uber die periodischen Schwankuogen des osmotischen Wertes. 121

Yeranlassung R. HARTIGS spater 1
) experimentell sicher gestellt

vorden sind, nur durch den Holzkorper und nicht durch die

Rinde bedingt. Ja FRIEDRIOH glaubt, daB der Holzkorper allein

der Schwankung der Luftfeucktigkeit noch viel praziser folgt,

als der berindete Stamni, urid daB die Abschwellung beim berindeten

Stamm vielleicht sogar kleiner ist als beim entrindeten.

Unser Autor bezeichnet es als „au8er Zweifel, daB diese Ver-

anderungen des Baumumfanges durch die Transpiration der Baum-
krone eingeleitet und ausgeschaltet werden und daB das im Baum
befindliche Wasser das Medium ist, durch welches diese Ver-

anderungen bewirkt werden. Ausgehend von den Tatsachen, dafi

die Transpiration den Wassergehalt des Baumes beeinfluBt und
die Anschwellung unter betriichtlicher KraftauBerung vor sich

geht, halte ich als Ursache der voiiibergehenden Zu- und Ab-
nahme des Holzkorpers nur zwei Moglichkeiten offen. Entvveder

iindert sich der Wassergehalt der Wandungssubstanz der leitenden

Organe, d. h. das Holz quillt an oder ab, oder die voriibergehenden

Anderungen des Baumumfanges riihren von dem verschiedenen

Grade des Seitendruckes her, welchen die GefaBwande bei dem
ruhenden oder durch die Saugwirkung gehobenen Baumsaft er-

leiden." FRIEDRIOH stellt sich vor, „daB, sobald die Saugkraft

in Tatigkeit tritt, die dadurch in Bewegung gebrachte Wassersiiule

einen Seitendruck nicht mehr ausiibt, daB vielmehr, wie bei jeder

Saugwirkung, die GefaBwande, selbstverstandlich wenn ihr Material

es zulaBt, nach Innen gezogen werden". Er schlieBt mit den

Worten: „es bliebe nunmehr nur noch die Quelle der Kraft zu

suchen, welche den Holzkorper und audi die oft recht dicke und
feste Borkschicht der Rinde vonibergehend auszudehnen vermag."

Gegen diese Anschauung wendete R. HARTJG ein, daB nach

seinen Untersuchungen im wasserleitenden Holzkorper auch zu den

Zeiten der groBten Wasserarmut, selbst an abgeschnittenen Fichten

zu einer Zeit, wo die Nadeln der Krone anfangen abzufallen. jede

Zellwand an mehreren Seiten von Wasser bespiilt wird. „Es ist

physikalisch nicht wohl denkbar, daB eine Substanz, die begierig

Wasser saugt und festhalt, relativ trocken werden kann, wenn sie

fast allseitig in Wasser eingetaucht ist. Diese Erwagungen sind

es ja, die zur volligen Aufgabe der SAOHS'schen Imbibitions-

theorie geftihrt haben .... Ich kann mir nicht recht vorstellen.

wie geringe Veranderungen im Wassergehalt des Holzkorpers, die
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122 A- TjRSPRUNG und G. BLUM: tJber die periodischen usw.

durch voriibergehende Schwankungen der Transpiration herbeige-

fiihrt werden, sofortige Volumveriinderungen des Holzkorpers be-

wirken sollen."

Nach unseren bisberigen Beobachtungen an Thuja scheinen

die lebbnden Markstrahlen bei der Schwellung des Holzkorpers

vielfach in erster Linie beteiligt zu sein.

Es ist a priori wahrscheinlich, daB die Schwellung nicht nur

von der Transpiration, sondern von der gesarnten Wasserversorgung

abhangen wird; darauf deutet auch der Urastand hin, daB der

Wassergehalt des Stammes void Morgen bis zum Mittag abnimmt,

um am folgenden Morgen wieder ein Maximum zu erreichen. Die

Schwellung diirfte aber auch durch den osmotischen Wert beein-

fluBt werden, indem die VolumvergroBerung einer ungesattigten

Zelle ceteris paribus mit dem osmotischen Wert steigen wird.

Wir wenden uns zum Schlusse zur Erklarung der osmotischen

Kurve. Hier ist zunachst zu bemerken, daB in erster Linie der

Yerlauf dieser Kurve, sowie der maBgebenden AuBenfaktoren, durch

zahlreiche Beobachtungen unter den verschiedensten Witterungs-

bedingungen genau festzustellen ist. Die bisherigen Bestimmungen

sind speziell hinsichtlich der AuBenfaktoren ganz ungenugend und

in zu groBen Intervallen ausgefiihrt. Schon jetzt ist jedoch klar.

daB nicht nur die Transpiration, sondern bereits die Verdunstung

einer freien Wasseroberflache nicht in der einfachen Beziehung zu

den Angaben des Hygrometers steht, wie FRIEDRICH das annimmt

Nach unseren Laboratoriumsversuchen kann bei annahernd dem-

selben Hygrometerstand die Verdunstung sehr stark differieren.

f Hygrometerstand 58%, Lufttemperatur 13°, Verdunstung ohno Wind 0,5 g (

')

I „ 57.5%, „ 13,5°, „ mit Wind 5,0 g \

I Hygrometerstand 69%, Lufttemperatur 15°, Verdunstung ohne Wind 2,5
j

2
)

I „ 58%, „ 16°, „ mit Wind 20 \

Der osmotische Wert wird (vgl. den folgenden Aufsatz) von

zahlreichen AuBenfaktoren beeinfluBt. Mehrere von ihnen zeigen

eine tagliche Schwankung, die jedenfalls im groBen und ganzen

an die osmotische Kurve erinnert. Fur Luftfeuchtigkeit und Tern-

peratur baben wir dies bereits nachgewiesen. Ahnliches gilt nach

BORNSTEIN 3
) fiir die Windstarke, die ein Maximum zur Zeit der

hochsten Tagestemperatur hat, und allgemein ist auch bekannt,

daB die Starke des diffusen Lichtes vom Morgen bis gegen Mittag

anateigt, um dann wieder zu fallen. Eine wichtige Itolle konnen

1) Verdunstung gemessen mit Wage.

2) Verdunstung gemessen mit Atmometer eigener Konstruktion.

3) BORNSTEIN, Leitfaden der Wetterkunde. 1901.
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auch Faktoren spielen, die solche regelmaBige Schwankungen niclit

besitzen, wie z. B. der Wassergehalt des Bodens. Es muB die Auf-

gabe weiterer Yersuche sein, die Abhangigkeit von diesen und

anderen AuBenfaktoren und die Geschwindigkeit der Reaktion genauer

zu ermitteln. Laboratoriumsexperimente haben die Bedeutung der

einzelnen Faktoren festzustellen, und anschlieBende Beobachtungen

in der freien Natur sollten es dann ermoglichen, die Schwankungen

des osmotischen Wertes zu verschiedenen Tages- und Jahreszeiten

und unter verschiedensten Witterungsverhaltnissen auf die be-

wirkenden Ursachen zunickzufuhren.

Die bisherigen Untersuchungen zeigen unter anderm, daB

neben der Transpiration auch die Absorption wesentlich in Betracht

fallt, und daB wahrscheinlich die gesamte Wasserversorgung, so wie

die Permeabilitat, eine wichtige Rolle spielt.

i. Ursprung und G. Blum: Uber den EinfluB der

AuBenbedingungen auf den osmotischen Wert.

(Eingegangen am 24. Februar 1916.)

Wie in den vorhergehenden Aufsiitzen 1

)
gezeigt wurde, besitzt

in den untersuehten Blattern von HeUeborus foetidus, Urtica dioeca

und Fagus sihatica die obere Epidermis einen hftheren osmotischen

Wert als die untere. Entsprechend

Blattstiel von HeUeborus in Epidermis

HeUeborus - Blattstiel

Epidermis AuGenrinde Inner rinde

Obers.
|

Unters. Obers.
|

Unters. Obers. Unters.

2
'.'.'.'.'.'.'.

Basis 4
'.''.'.

0,375 1 0,356

0,356 0,337

0,337 I 0,337

0,337 | 0,30

0,50

(US
II. ili

0,48

0,46 0^50

0,48
0.4*

o!so

0,48

046

**** 0,351 | 0,333 0,48 0,47 0,495 0,485

1) A. Ursprung und G. Blum, Uber die Verteilung des osmotiscben

Wertes in der Pflanze. Diese Berichte, dieses Heft. — A. URSPRUNG und

G. Blum, Uber die periodischen Schwankungen des osmotischen Wertes.

Diese Berichte, dieses Heft.

2) In gewissen, hier nicht erwahnten Fallen verhielt sich die Epidermis

a >er auch umgekehrt.
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