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ABSTRACT: Investigations on the chemical composition of the cell sap in the diatom 
Coscinodiscus,wailesii (Bacillariophyceae, Centrates). A sample of cells of the plankton diatom 
Coscinodiscus wailesii was cultivated at 15°C under 14 hours illumination per day by 
fluorescent lamps (ca. 1000 lux). The aerated culture medium consisted of Erdschrelber 
solution of about 30 %0 salinity enriched (aiier LEWIN 1965) with B (5'  10 -s m) and provided 
with infusorial earth (1 g/l) as a source of Si and trace elements. When the cell concentration 
reached about 100 per ml the diatoms were sired off by a piece of plankton cloth (mesh 
width 200/~) and rinsed on the sieve by artificial Li-sea-water. A&er this treatment most of 
the Li-solution still adhering was removed by filter paper; the remaining rest imbibed in the 
free accessible room of the cytoplasm as well as in the cell walls and in interstitial rooms 
between cells was determined by flame photometry as apparent free space (AFS). All results 
were obtained from a single sample only; they have therefore to be regarded as preliminary. 
Comparing these results with the information revealed by former investigations on the cell 
sap of other marine algae (KEssELER 1964, 1966) no uncommon facts could be established: 
Potassium and chloride proved to be the main intracellular ions, while sodium was restricted 
to about 0.25 times its medium concentration; NH4" was not detectable. Mg", Ca", and 
H~PO4' were present in relatively small amounts, while the sulfate concentration was rather 
high, and thus obviously compensating for the deficit in chloride ions. Similar relations, but 
more pronounced, were found in Desrnarestia viridis. Acidity of cell sap, determined by 
means of Merck indicator paper, was Plt 5. Considering the dilution of the sample by the 
artificial Li-sea water, and the buffering effect of HsPO4 ions (probably from the cytoplasm), 
the PH of the original sap might have been about 4. The specific gravity of artificial sap 
(prepared in agreement with the analytical results and determined areometrically) was 
1,0287 g/cm 3 at 20 o C, while the density of the culture medium, at the same temperature, was 
1,0243 g/cm 3. The chemical properties of the cell sap of Coscinodiscus wailesii provide in no 
way suitable means of buoyancy, as could be demonstrated for the cell sap of Noctiluca 
(KEssELER 1966). This finding contradicts results by the Russian investigators BEKLEMISHEV, 
PETRIXOVA & SEMINA (1961) employing ultramicrochemical methods on samples of cell sap 
from single cells of the rather closely related giant species Ethrnodiscus rex. 

E I N L E I T U N G  

Bereits an  anderer  Stelle wurde  ein neues Verfahren ausf~ihrlich beschrieben, mi t  
dessen Hil fe  es gelang, auch yon kleinzelligen Meeresorganismen geniJgend ZellsafL 
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zu gewinnen, um darin quantitative Bestimmungen der osmotisch wichtigsten an- 
organischen Komponenten mit herk~Smmlichen chemischen Nachweismethoden durch- 
ffihren zu ktSnnen (KEssELZtt 1964). Dutch Anwendung dieser Methodik gelang es 
unter anderem, die Frage nach der Ursache des Auftriebs der Zellen von Noctiluca 
miliaris, die sich an ruhigen, warmen Tagen in grol%n Mengen an der Meeresober- 
fl~iche ansammeln, befriedigend zu 15sen (KEssEL~R 1966). Dieser Erfolg ermutigte zu 
dem Versuch, auch das Problem der Schwimmf~ihigkeit anderer Planktonorganismen, 
insbesondere von Diatomeen, die trotz ihrer relativ schweren Kieselschalen bei ruhiger 
Wetterlage nur in der oberen euphotischen Schicht in grot~er Zahl anzutreffen sind, auf 
dem Umwege fiber eine Analyse i/ares Zetlsal%s einer L/Ssung n~iherzubringen; gibt es 
doch fiber diese interessante und o~ diskutierte Frage auger theoretischen Abhand- 
lungen, die sich auf Beobachtungen fiber die Sinkgeschwindigkeit dieser Organismen 
stfitzen (S~AYBA & BOLEYN 1965, dort weitere Literatur), bisher lediglich eine Ver- 
/Sffentlichung, in welcher Analysenergebnisse fiber die chemische Zusammensetzung des 
Zellsaf~es yon Ethmodiscus rex mitgeteilt worden sind (BEKLEMISHEV, PETRIKOVA 8£ 
SEMINA 1961). Diese, durch Anwendung ultramikrochemiscber Nachweisverfahren 
gewonnenen Ergebnisse, auf die im folgenden noch n~iher einzugehen sein wird, stehen 
allerdings in krassem Widerspruch zu meinen Resultaten. Unter diesen Umst~inden 
erscheint es gerechtfertigt, die bisher erst an nur einer Zellsa~probe erarbeiteten Ana- 
lysendaten als vorl~iufige Ergebnisse zu vertSffentlichen. Ein abschliei~endes Urteil fiber 
die noch offenen Fragen mut~ weiteren Untersuchungen vorbehalten bleiben, die hoffent- 
lich auch dazu beitragen werden, die zur Zeit unfiberbrfickbaren Widersprfiche zwischen 
den Ergebnissen der russisdaen Autoren und den eigenen Be£unden zu 16sen. 

Nach Uberwindung der Schwierigkeiten, die nach der Verlegung des botanisch- 
physiologischen Laboratoriums von Hetgoland nach List auf Sylt infolge unzul~ing- 
licher Arbeitsbedingungen zun~chst auftraten, hoffen wir, auch die Untersuchungen 
an Planktondiatomeen bald wiederaufnehmen zu k/Snnen. 

MATERIAL UND METHODIK 

Als Versuchsobjekt diente die sehr grot~zetlige zentrische Planktondiatomee 
Coscinodiscus wailesii ( ~  ca. 350/z). Dutch die freundliche Vermittlung von Herrn 
Dr. R. EvvL~Y (La Jolla) erhielt ich einen Ansatz dieses ffir meine Zwecke gfinstigen 
Materials aus den Kulturen yon Herrn Dr. R. HOLMES (La Jolla). Diese Probe wurde 
in einem auf 15 ° C temperierten Konstanzraum des Helgol~nder Instituts bei t~iglich 
14stfindiger Beleuchtung durch Leuchtstofflampen (ca. 1000 Lux) und st~indiger Be- 
lfi~ung mit Unterst/fitzung yon Herrn Dr. G. DREBES in Kultur genommen. Allen drei 
Herren sei an dieser Stetle ffir ihr freundliches Entgegenkommen recht herzlich gedankt. 

Als Kulturgef~it~ diente eine Weithalsflasche aus Jenaer Glas yon 10 1 Fassungs- 
verm~Sgen, die mit Erdschreiberl/Ssung [Seewasser + Erdabkochung + KNOa (10 -3 m) 
-t- Na~HPO4.12 H20 (5,5.10 -5 m)] yon etwa 30 °/o.o Salzgehalt gefiJllt wurde. 
Gem~if~ den Befunden LrwiNS (1965) wurde dem Kulturmedium noch HaBO3 
(5.10 -5 m) zugesetzt. Als SiO~2-Quelle und Reservoir fiir weitere Spurenelemente 
diente gereinigte Kieselerde (MERCK) die in einer Konzentration yon 1 g/1 zugegeben 
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wurde. In dieser Kulturt/Ssung vermehrten sich die Diatomeen rec~t gut, so dal3 nach 
etwa drei Wochen genilgend Material ftir eine erste Bestimmung der Zellsaitzusammen- 
setzung vorhanden war. Mit zunehmender Zellkonzentration nahmen die Diatomeen 
allerdings eine dunklere FSrbung an, zeigten im iibrigen jedoch auger gelegentlichen 
Spontanplasmolysen keine abnormen Ver~inderungen. 

Zur Gewinnung des Zellsa~es wurde der Kulturansatz mit Hilfe eines PVC- 
Schlauches ~iber ein Sieb aus Planktongaze (Maschenweite 200/~) vorsichtig abgehebert. 
13berschi~ssiges Tropf- und Hattwasser wurde unter Zuhilfenahme eines Zellstoff- 
bausches yon der Siebunterseite abgetupfL, und das Sieb sodann fiir kurze Zeit 
(ca. 10 Sekunden) in k~instliches Li-Seewasser vereinfachter Zusammensetzung (vgl. 
K~SSELER 1964) getaucht. Durch Vergleich der mikrokryoskopisc, h (K~ss~LER 1958) 
bestimmten Gefrierpunktserniedrigungen des Kulturmediums und der Li-Stamm- 
16sung und entsprechendes Verdiinnen der letzteren mit destilliertem Wasser wurde 
Isotonie beider Medien garantiert; damit konnten osmotische Wasserverschiebungen 
als m/Sgliche Fehlerquelle ausgeschaltet werden. Die Reste des anhai°cenden beziehungs- 
weise in dem interstitiellen Raum zwischen den Zellen befindlichen Kulturmediums 
wurden dutch mehrmaliges 13bergiet~en mit insgesamt 100 ml Sptill/Ssung entfernt, die 
fiberschi~ssige Li-L/Ssung, wie oben beschrieben, abgetupflt, und die Diatomeen samt 
Planktongaze sodann in ein Zentrifugenglas unter ParaffinSl gebracht. Nach Ab- 
t&ung des Materials durch Tiefgefrieren bei --200 C wurde die Probe in einen Ki~hl- 
schrank gebracht und dort bei einer Temperatur von ca. +20 C langsam wieder auf- 
getaut. Die Gewinnung des Sai%s erfolgte durch 30 Minuten langes Zentrifugieren in 
der Ultrazentrifuge (BECKMAN ,,Spinco L") bei 8000 U.p.M. (ca. 9000 gm~x) unter 
Verwendung eines Schwingbecherrotors (SW 25.1). Auf diese Weise wurde etwas 
mehr als 0,5 ml Saflc gewonnen, der allerdings zu ca. 50 0/0 durch die Li-Sptill/Ssung 
verdiinnt war. Diese Menge entspricht dem Vakuoleninhalt yon etwa 105 Zellen be- 
ziehurtgswelse einer Zellkonzentration yon etwa 100 Zellen pro ml Kulturl~Ssung. Der 
gewonnene Sa~ wurde schlief~lich nochmals bei 25 000 U.p.M. (ca. 90 000 gmax) nach- 
zentrifugiert. Nach dieser Behandlung war er vSllig klar und nur yon schwach 
gelblich-brauner F~rbung. Zur Bestimmung yon CI', SO,~', Ca" und Mg'" mit Hilfe der 
bereits an anderer Stelle mitgeteilten Nachweisreaktionen (KEssELER 1964) wurde er 
im Verh~ttnis 1 :50  mit destilliertem Wasser verdtinnt. Li', Na" und K" wurden bei 
einer Gesamtverdiinnung yon I :250 flammenphotometrisch ermittelt, w~ihrend sich 
zur Bestimmung yon NH~" (nach NrSSLER) beziehungsweise P Verdiinnungen yon 
1 : 500 respektive 1 : 2500 als optimal erwiesen. 

ERGEBNISSE UND DISKUSSION 

Die Ergebnisse der chemischen Analysen, die unter Ber~icksichtigung des aus der 
Lithlumbestimmung ermittelten AFS (extravakuolarer LSsungsraum des Protoplas- 
mas + Imbibitionsraum der Zellw~inde + interstitieller Raum + Ha~wasservolum) 
auf urspr~ingliche Zellsai°ckonzentration umgerechnet wurden, sind in Tabelle 1 zu- 
sammengestellt. 
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Tabelle 1 

Zusammensetzung des Zellsaffes yon Coscinodiscus wailesii aus einem Kutturmedium 
yon 32,7 °/oo Salzgehalt 

265 

Zellsa~ Medium ZellsaPc Medium 
Kationen Val/1 g-Ion/1 g-Ion/I i : a Anionen Val /1  g-Ion/1 g-Ion/1 i :a 

Na" 0,125 0 ,125  0 ,4625 0,27 CI' 0,345 0,345 0,525 0,66 
K" 0,461 0 ,461 0,0095 48,5 H2PO4" 0,020 0,020 nicht gemessen 
NH4" nicht nachweisbar 
Ca" 0,030 0 ,015  0,0095 1,58 SO4" 0,235 0 ,118  0,025 4,7 
Mg'" 0,047 0,024 0,0510 0,46 

~v 0,663 0,625 0,5325 5~" 0,600 0,483 0,550 

Kationen (VaI/1 Zellsai°:) 
= 1,11 (Sol l=  1,00) Anionen (Val/1 Zellsa~) 

Kationen + Anionen (g-Ion/1Zellsaf~) = 1,108 ~ x o  th. = 22,15 Atm 
Kationen + Anionen (g-Ion/! Medium) = 1,0825 ~ xi th. -- 21,65 Atm 
22,15 Arm Am - -  1,83 o C GPE; gemessen wurde - -  1,985 ° C 
21,65 Arm Am - -  1,790 C GPE; gemessen wurde - -  1,780 ° C 

Plt um 5 (gemessen mit Merck-Indikatorpapier an der durch die Li-L/Ssung etwa 1:2 ver- 
di~nnten Sa~probe) 

Dichte einer gem~ig obigen Analysenergebnissen 
simulierten Sa~probe: 1,0287 g/cm 3 (20 ° C) 

' Dichte des Kulturmediums: 1,0234 g/cm '~ (20°C) 

In dieser Tabelle sind die errechneten Zellsaftkonzentrationen der verschiedenen 
Ionenarten einmal in Aquivalent  pro Liter (Val/1) zur Veranschautichung der 
st6chiometrischen Verh~iltnisse, zum anderen in Grammion pro Liter (g-Ion/I) zwecks 
leichterer Uberschaubarkeit ihrer osmotischen Wirkungen aufgefiihrt. Um dariiber 
hinaus einen Eindruck yon den positiven beziehungsweise negativen Speicherleistungen 
der Diatomeenzellen zu vermitteln, sind fiir die wichtigsten Ionen auch noch ihre 
Mediumkonzentration (nur in g-Ion/l) sowie das Verh~ilmis ihrer Konzentrat ionen in- 
nerhalb und augerhalb der Zellen (i : a) angegeben. 

Der Summenquotient der im Zellsai~ ermittelten Kationen- und Anionenkonzen- 
trationen, der um ca. 1 1 %  ~iber dem st/Schiometrisch zu erwartenden Sollwert yon 
1 liegt, l~igt ein Anionendefizit erkennen, das wahrscheinlich auf die Anwesenheit 
organischer Anionen sowie m6glicherweise auch auf das Vorhandensein anionischer 
Ni t ra t -  und Kiesels~iurereste zurfickzufiihren ist, die durch die angewandten Nachweis- 
methoden nicht erfagt wurden. 

Die osmotischen Potentiale des Zellsaftes (~i th.) und des Augenmediums (x~ th.) 
wurden aus den Analysendaten unter Zugrundelegung eines osmotischen Aktivit~its- 
koeffizienten yon 0,9 errechnet. Ein Vergleich der aus diesen Werten berechneten 
Gefrierpunktserniedrigungen (GPE) mit den auf mikrokryoskopischem Wege bestimm- 
ten Werten ergibt fl.ir den Zellsaf~ ein Defizit yon --0,155 ° C = 1,875 Atm = 7,5 °/0. 
Dieser Fehlbetrag diir~e in erster Linie dem bereits erw~ihnten Vorhandensein der 
analytisch nicht erfagten Anionen unbekannter Natur  zuzuschreiben sein, die bei der 
Berechnung nicht beriicksichtigt wurden. Da im iibrigen fiir die Untersuchungen nut  
eine Probe zur Verfiigung stand und damit die M6glichkeit einer Mittelwertbi ldung 
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aus den Ergebnissen mehrerer Bestimmungen entfiel, dtirffe der Fehlbetrag zu einem 
gewissen TeiI zu Lasten der relativ groffen Fehlerbreite gehen. 

Der flammenphotometrisch bestimmte Li-Gehalt der Probe, dessen Umrechnung 
einen AFS-Wert yon 50,2 % ergab, erschien zun~ichst unwahrscheinlich hoch. Zur 
(3berpriifung der Verl~iflichkeit dieses Wertes wurde deshalb das Volumen des inter- 
stitiellen Raumes yon Glaskugeln, die in einen mit Wasser geftillten Mefzylinder 
gegeben wurden, bestimmt. Dabei wurde ein Wert yon 41,5 °/0 ermittelt, der betr~icht- 
lich yon dem bei dichtester Kugelpackung zu erwartenden Wert (10,7 °/0) abweicht. 
Da die Zetlen des Untersuchungsmaterials, die alle etwa yon gleicher Gr~Si~e waren, 
ann~ihernd zylindrische Form hatten, muf vermutet werden, daf der interstitielle 
Raum in diesem Falle no& gr6fer war. Berticksichtigt man ferner noch, daft der als 
AFS bestimmte Raum ja auch noch den Imbibitionsraum der Zellw~inde und den frei 
1/Ssenden Raum des Protoplasmas mitumfaffte, so erscheint der ermittelte Li-Wert 
durchaus annehmbar. 

Demnach w~ire nur die bei etwa 25 bis 30 0/0 der abgesiebten und mit der Li-Sptil- 
1/Ssung behandehen Zellen beobachtete Reizplasmolyse als Unsicherheitsfaktor bei der 
Beurteilung der Analysenergebnisse in Betracht zu ziehen. Derartige Plasmolysen sind 
bei vielen Diatomeen vor allem durch mechanische und chemische Reize sehr leidat aus- 
zulSsen (GRoss 1940). (3ber den Mechanismus dieser Reaktion sowie tiber die sich 
dabei abspielenden Anderungen im Chemismus der Zelle ist jedoch so gut wie nichts 
bekannt. Falls die Plasmolyse nur zu einer durch Reizkontraktion des Protoplas- 
mas bedingten Wasserabgabe ftihrt, mtiffte die Zellsaffkonzentration im Verlauf 
dieses Vorganges ansteigen; bei gleichzeitiger Erh~Shung der Permeabilit~it ftir die im 
Zellsafi gelSsten Substanzen (vgl. auch STADELMANN t956, p. 83 ft.) miJfte die Kon- 
zentration jedoch gleichbleiben, da durch die wffhrend der Plasmotyse stattfindende 
Verkleinerung des Zellsat~raumes eine Endodiffusion yon Stoffen aus dem umgebenden 
Medium zun~ichst verhindert wird, In beiden F~illen m[if~ten zumindest die Ionen- 
r e 1 a t i o n e n ann~ihernd gleichbleiben. 

Vergleicht man unter Berti&sichtigung dieser erl~uternden beziehungsweise ein- 
schr~inkenden Bemerkungen die in Tabelle i zusammengestellten Analysenergebnisse 
mit den an anderen Meeresalgen gewonnenen Resultaten, so muff man feststellen, dat~ 
der ZellsafL yon Coscinodiscus wailesii keine aut~ergew/Shnlichen chemischen Quali- 
t~iten besitzt. Hier wie dort wird das Kalium als wichtigstes intrazellul~ires Kation 
stark gespeichert, w~ihrend Natrium im Zellsaflc in bedeutend geringerer Konzentration 
vorliegt als im Augenmedium. Ammonium, das im Zellsaflc yon Noctiluca miliaris in 
relativ hoher Konzentration vorgefunden wurde (KEssELER 1966), und offenbar ftir 
den Auftrieb der Noctiluca-Zellen yon Bedeutung ist, konnte bei C. wailesii tiber- 
haupt nicht nachgewiesen werden. Ca", Mg'" und HePO4', deren osmotische Konzen- 
trationen insgesamt etwa 50/0 des mikrokryoskopisch bestimmten osmotischen Potentials 
des Zeltsa~es ausmachen, waren ursprtinglich sicher nicht in diesen Mengen darin ent- 
halten, sondern wurden zum Tell wahrscheinlich erst nachtr~iglich durch die AbtStungs- 
und Pr~iparationsmethoden aus anderen Zellbestandteilen freigesetzt. 

Bei den Anionen ist lediglich der verh~iltnismfffig hohe Sulfatgehalt bei ent- 
sprechend reduzierter Chloridkonzentration bemerkenswert. Diese Verh~iltnisse 
erinnern in gewisser Weise an die bei Desmarestia viridis festgestellten Ionenrelationen. 
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Auch der relativ niedrige p~i-Wert, der gem~ii~ einer Bestimmung mit MERc~-Indikator- 
papier bei 5 lag, legt einen solchen Vergteich nahe. Unter Berii&sichtigung der puffern- 
den Wirkung der H2PO4-Ionen und der starken Verd~innung der Saf~probe durch ein 
etwa gleiches Volum Li-Spiill6sung darf man vermuten, dai~ der p~t-Wert des nativen 
Sat~es ca. 4 betragen haben mag. 

Das spezifische Gewicht des Zellsa~es wurde an einer gem~ig den Analysen- 
ergebnissen bereiteten kiinstlichen Salzl~sung ermittelt. Es lag erwartungsgem~if~ iiber 
dem fiir das Kulturmedium bestimmten Wert. Setzt man unter Beriicksichtigung der 
oben angedeuteten FeMerm6glichkeiten voraus, dat~ der native Zellsai°c mit dem 
Aut~enmedium isotonisch war, so wiJrden trotzdem allein schon die durch meine Unter- 
suchungsmethoden ermittelten Ionen r e 1 a t ion  e n bei Vergleich mit denen des See- 
wassers ein relativ gr~5~eres spezifisches Gewicht des Zellsaites bedingen. Als Ursache 
zur Erkl~irung der vorwiegenden Verbreitung von C. wailesii in der euphotischen 
Zone kommt das spezifische Gewicht ihres Zellsat~es also nicht in Betracht. G~oss & 
ZEUTHEN (1948) hatten dies auf Grund eingehender physiologischer Untersuchungen 
an Ditylum brightwelli fiir ihr Objekt angenommen. 

Eine Best~itigung dieser Annahme glauben auch BEKLEMISHEV et al. (1961) durch 
ihre an nativen Zellsaf~proben von Ethmodiscus rex ermittelten Analysenergebnisse 
ge£unden zu haben. Die Zellen dieser Diatomee, einer nahen Verwandten der yon mir 
untersuchten Art, bieten wegen ihrer fiir diese Organismengruppe geradezu giganti- 
schen Gr~Si~e @5 bis zu 2 ram!) besondere Vorziige fiir derartige Experimente. Mit 
Hilfe einer Ultramikrokolbenpipette konnten die Autoren je Zelle Saf~mengen yon 
0,5 bis 1,5 mm~ gewinnen, wobei sich allerdings eine Vermischung mit dem wand- 
st~indigen Zytoplasma nicht ganz vermeiden lief~. Die an diesen SaPcproben gewonne- 
nen Analysenergebnisse wurden mit Hilfe ultramikrochemischer Nachweismethoden 
(PzTRIKOVA 1959) erarbeitet. 

Unter Beriicksichtigung dieser giinstigen Umst~inde w~ire es nut zu verst~indlich, 
den Ergebnissen der russischen Forscher ein grSi~eres Gewicht beizumessen als meinen 
auf indirektem Wege ermittelten Resultaten. Eine eingehende kritische Besprechung 
ihrer Methoden und Ergebnisse erscheint daher angebracht. 

Zur Erm/Sglichung einer raschen Orientierung wurden die Befunde der russischen 
Autoren in die yon mir bevorzugte Einheit Val/1 umgerechnet und in Tabelle 2 zu- 
sammengestellt. Aus dieser Darstellung ist zun~ichst zu ersehen, dat~ das st~Schiometri- 
sche Verh~ittnis der Kationen und Anionen sehr unterschiedlich ausf~llt; w~/l~rend es 
bei den ersten beiden Zellen infolge des unwahrscheinlich niedrigen Chloridgehaltes, 
der im allgemeinen nur wenig von der Mediumkonzentration abweicht (vgI. Proben 
3 bis 5), gr~Sger als 1 ist, liegt es bei den iJbrigen Proben wegen des enormen Kationen- 
defizits im Mittel etwa bei 0,5. Mit Ausnahme von Zelle Nr. 4, die etwas aus dem 
allgemeinen Rahmen f~illt, war der Gehalt der Proben an Natrium (bestimmt als 
Natrium-Uranylazetat) um ca. 30 °/0 niedriger als im Aut~enmedium, ein Befund, der 
im Hinblick auf die zumeist negative Na-Speicherung der meisten Meeresalgen ver- 
tretbar erscheint. Allerdings ist es unverst~indlich, wieso gerade die als ,,tot" bezeichnete 
Zelle Nr. 7 einen noch geringeren Na-Gehalt aufweist als die lebenden. Umgekehrt 
verh~It es sich mit dem zellphysiologisch wichtigen Kalium [bestimmt als Kalium- 
Natrium-Kobalt(III)-Nitrit], das yon lebenden Zellen zumeist stark gespeichert wird. 
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Fiir dieses Ion wurde - abgesehen wieder yon Probe Nr. 4 - ausgerechnet in der toten 
Zelle Nr. 7 ein hSherer Gehalt ermittelt. 

Gute l~bereinstimmung zeigen allein die Ca"-Werte, die durch zwei verschiedene 
Analysenverfahren ermittelt wurden: einmal komplexometrisch mit ADTE (.~thylen- 
diamintetraessigs~iure) unter Verwendung von Murexid als Indikator, zum anderen 
nach Aufl6sung der Ca-Oxalatf~illung durch konduktometrische Riicktitration der im 
fdberschuf~ zugegebenen Ce(IV)-Ionen mit einer L/Ssung yon Mohrschem Salz. Die 
Werte liegen allerdings betr~ichtlich niedriger als meine Angaben, was teilweise darauf 
zuriickzufiihren sein mag, da~ dural1 meine Methode der Sa~gewinnung m/Sglicher- 
weise auch das im Protoplasma beziehungsweise in den Zellw~inden gebundene Ca" mit- 
erfat~t wurde. Mg'" konnte yon den russischen Forschern mit Hilfe der Titangelb- 
Reaktion nicht nachgewiesen werden. Zu erw~ihnen bleibt noch der Sulfat-Gehalt der 
Proben, der mit Hilfe einer besonderen, yon BERTOLACINI & BARNEY (1967) aus- 
gearbeiteten Methode durch Barium-Chloranilat kolorimetrisch bestimmt wurde. Bei 
den lebenden Zellen liegt er welt unter dem von mir ermittelten Wert. Ffir die 
gesch~idigte (Nr. 3) beziehungsweise abgestorbene Zelle (Nr. 7) hingegen wurde auch 
in diesem Falle eine h/Shere Konzentration gefunden als im Aui~enmedium. 

Angesichts dieser grol3en Unterschiede der Analysenergebnisse erscheint es zur 
Zeit unmSgtich, die noch weitaus betr~chtlicheren Abweichungen yon meinen Resul- 
taten auf eine gemeinsame Ursache zurfickzuftihren. Da die russischen Autoren aus- 
driicklich darauf hinweisen, daf~ mit den yon ihnen angewandten Nadaweisverfahren 
bei Parallelbestimmungen an ein und derselben SaPcprobe (!) wie auch an Seewasser- 
proben Ergebnisse erzielt wurden, die mit den Erwartungswerten gut iiberein- 
stimmten, was bei der Kleinheit der zur Verffigung stehenden Probenvolumina 
erstaunlich ist, k/Snnte allenfalls die Art und Weise der Vorbehandlung des Materials 
Hinweise auf mSgliche Ursachen ffir die so unterschiedlichen Ergebnisse liefern. Die 
Zellen wurden n~imlich vor der Sattextraktion mit Hilfe einer Pipette einzeln auf eine 
Glasplatte fibertragen und dort mit Filtrierpapier abgetrocknet. Diese Behandlung 
k/~nnte bei den gegeniiber verschiedensten Reizen recht empfindlichen Diatomeen 
(GRoss 1940) Spontanplasmolysen bewirkt haben, die zu einer Vermischung ihres 
Zellsa~es mit noch anhaf~endern Seewasser fiihrten. Allerdings w~ire damit noch keine 
plausible Erkl~irung fiir das zum Teii stark gest~Srte st6chiometrische Verh~iltnis der 
Kationen und Anionen gefunden. Zur Beantwortung all dieser noch offenen Fragen 
bedarf es daher dringend weiterer Untersuchungen an Diatomeen, die am hiesigen 
Institut in Kiirze wiederaufgenommen werden sollen. 

ZUSAMMENFASSUNG 

1. Die vorl~iufigen Ergebnisse yon chemischen Analysen des Zellsa~es von Coscinodis- 

cus wailesii werden mitgeteilt und den yon BEKLEMISHEV et al. (1961) an Zellsa~- 
proben yon Ethmodiscus rex gewonnenen Resultaten gegeniibergestellt. 

2. Eine eingehende kritische Diskussion der beiderseitigen, vtSllig widerspri]chlichen 
Ergebnisse liefert keine Anhaltspunkte zur befriedigenden Erkl~irung dieser Dis- 
krepanzen, die weiteren Untersuchungen vorbehalten bleiben mug. 
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Meinem ehemaligen Mitarbeiter, Herrn J. K. HoL'rMANN, danke ich ffir die gewissenhafie 
Ausfiihrung der chemischen Analysen. Herrn Dipl.-Bibliothekar W. MEIss bin ich fiir seine 
Bemiihungen um die L3bersetzung des russischen Textes zu Dank verpflichtet. 
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