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Ueber die Bastfasern der Moraeeen. 
Von stud. phil. Karl Auer, 

ocneide steckt, und versteht darunter die aussereVerdickungs- 
raasse der Zellraembran, welche der inneren nur lose an- 
Jaftet, was I uf einem Querschnitte zu sehen ist. 
Jum ersten Male weist auf diese Eigenthiimlichkeit der Bastzelle 
d*s Papiermaulbeerbauraes v. Hohnel2) hin, indem er einen Quer- 
sennitt durch ein Faserbiindel folgenderraassen beschreibt: „Alle 
ochnitte zeigen die aus reiner Cellulose bestehenden Pasern in 
einem gelben, von der Mittellamelle gebildeten Netze ein- 
geschlossen. welches den einzelnen Schnitten nur lose anhaftet. 
Uaher sind einzelne Maschen oft leer". Er spricht zwar hier von 
Maschen, aber in der Erkliirung der Abbildung, die er seiner Be- 
schreibung beifiigt, verwendet er dafiir den Naraen „Hulleu, einen 
Ausdruck, dessen sich auch Wiesner in seinem der Geschichte 
des Papieres gewidmeten Werke „Mikroskopische Untersuchung 
*"er ostturkestanischer und anderer asiatischer Papiere" bedient. 
°°nst finden wir aber in der Literatur ttber derlei Eigei 
Keiten von Bastzellen nur wenige Angaben. Mo Her3) erwahnt 
|elegentlich der Beschreibung der Einde von Madura aurantiaca. 
aass die Bastzellen dieser Pflanze in verschiedenem Grade iraraer 
mit deutlich gesonderter Primitivmembran verdickt sind.  Bekannt- 
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dickungssehicbten   nennt,    auch   aus   mehreren   unterscheidbaren 
Scbichten oder Schalen (Sacbs) bestehen kann. 

Wiesner3) fand aber eine solebe Hiille nicht bios beiBrousso- 
netia, sondern auch noch bei den Fasern von zwei anderen Mora- 
eeen, namlich bei den Bastzellen von Moms und Strebhis, und 
spricht die Meinung aus, dass der oben genannte morphologische 
Charakter alien Gewachsen aus der Familie der Moraeeen geraein- 
schaftlich zu sein scbeint. Auf seine Anregung hin babe ieh die 
Fasern verschiedener Moraeeen auf diese Eigenschaft untersucht, 
und die Ergebnisse meiner Untersuchungen sollen nun im Fol- 
genden wiedergegeben werden. 

Was   das Material   betrifft,   welches   ich   bei meiner Arbeit 
verwendete,  so sei gleich jetzt gesagt,  dass ich bei Br 
Jlnriis   nigra  und nlha,  l<\rn    chi-tira   und  Carica  und Madura 

Alkohol gehartetes Material untersuchte, wahrend 
bei Strebhis, Cudrania, Artocarpus, Antiaris, Olmedia und Cecropia 
Herbarmaterial in Anwendung kam. Dieses wurde zuerst in Wasser 
aufgekocht und sodann in ein Gemisch von Alkohol und Glycerin 
gelegt. Die Fasern wurden sowohl im Verbande als auch isoliert 
einer genauen Untersuchung unterzogen. Die Trennung der zu 
Btindeln vereinigten Bastzellen geschah durch Kochen in verdunnter 
Kalilauge. 

In erster Linie hielt ich Broussonetia zu untersuchen fur 
nothwendig, urn mir von dem, was Wiesner und v. Hohnel als 
Hiille bezeichnen, ein genaues Bild zu verschaffen. Es wurden 
Querschnitte durch zwei- l.i- dr.-ijuliri-i' Zweige angefertigt. Das 
mikroskopische Bild eines solchen Schnittes zeigt uns, wie die 
Bastzellen zu umfangreichen Bundeln zusammentreten, die nur 
wenig von Weichbastelementen durchbrochen sind und so einen 
fast geschlossenen Ring bilden. Ein solches Bundel, bei starkerer 
Vergrosserung betrachtet, lasst ein Netzwerk erkennen, in dessen 
Maschen, ihnen nur lose anhaftend, die Querschnitte durch die 
einzelnen Bastzellen liegen. Diese Maschen nun sind die genannte 
Hiille, welche sich nach Wiesner aus ausserer Verdi ' 
nach v. Hohnel aus 

Mir war  es nun zunachst darum zu thun, die Beziehungen 
dieser Hiille zu  den anderen Zellhautschichten  kennen zu lernen. 
S>ehon die leichte Loslosung der inneren Verdickungsmasse von dei 
Huile lasst eine Verschiedenheit beider rermuthen.  Dasa 
ein  chemischer Unterschied zwischen beiden  besteht,   zeigen die 
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folgenden Reactionen. Phlorugluciu und Salzsaure farben die Hiille 
schon rosa, wahrend der (ibrige Bastkorper farblos bleibt. Lasst 
man auf einen Querschnitt Chlorzinkjod einwirken, so werden die 
inneren Verdickungsraassen violett bis blau, die Hiille nirnrat eine 
gelblichbraune bis braune Farbung an. Diese beiden Reactionen 
zeigen schon, dass wir es in der Hiille nicbt mehr mit reiner 
Cellulose zu thun haben. Deutlicher tritt dies noch zu Tage, wenn 
wir Kupferoxydammoniak in Anwendung bringen. Lassen wir dieses 
Reagens   einwirken    und _ 
beobachten    wir   gleich- 
zeitig    im     Mikroskope, 

kuuu • sr-li..' 
die inneren Verdickungs- 
raassen aufquellen, ausden 
Masclien heraustreten und 
aufgelost werden, bis zum 
Schlusse nur mehr ein 
Netzwerkzuruckbleibt, von 
den Hiillen der einzelnen 
Bastzellengebildet(Fig.l). 
Alle diese Reactionen be- 
weisen, dass tharsiichlich 
em auffallender Unter- 
schied zwisehen innerer 
und iiusserer Verdiekuuirs- 
masse besteht, womit der           . . .A . 
Ausdruck „Hiille" gerecht- innerer Verdlcknil^-aase *. 

scheint. 
Obwohl sich die Hiille am Querschnitt am schonsten reprii- 

sentiert, kann man sie auch in der Langsansicht der Faser con- 
statieren. Wiesner hat Fasern von Broussonetia bis 200 C. Grad 
erhitzt. In Folge der hohen Temperatur braunt sich der innere Theil 
der Bastzelle, die Halle aber weist keinerlei Veranderung auf. Diese 
Erscheinung i>t s.> cbaraktfristisch, dass sie, wie Wiesner sagt, 
z«r leichteren Erkennung dieser Faser mit Vortheil herangezogen 
werden kann. Schon oben ist der Einwirkung des Kupferoxyd- 
ammoniaks auf die querdurchschnittene Faser Erwahnung gethan. 
Die Hiille hat sich hierbei als sehr resistenzfahig erwiesen. Dies 
komrnt auch zum Ausdruck, wenn man das Cellulose-L< - 
Jtf die isolierte Bastzelle einwirken lasst. Es dauert geraume Zeit, 
oevor man eine Wirkung beobachtet. Nur dort, wo vielleicht beim 
Priiparieren Sprunge in der Hiille entstanden sind und in Folge 
dessen das Reagens zu den inneren Verdickungsschichten, die, 
me wir gesehen, aus reiner Cellulose bestehen. besser vordnngen 
ka*»n, dort schwillt die Faser kugelformig an und wird von hier 
Ms nach und nach gelost. 

In   den   bisherigen   Untersuchungen   sind   die   Beziehungen 
^lschen der Hiille und der inneren Verdi ckungsmasse dargelegt 
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worden.   Wie verbalt  sie sich nun zur Mittellamelle?   Bei den in 
Anwendung gebrachten Eeactionen konnte ich eine Differenzierung 
zwisehen  Hiille  und  Mittellamelle nicht beobaehten und versuehte 
es deshalb mit Farbung.    Ich bediente mich hierbei der Methode 
Man gin's. Zarte Querschnitte werden in einGemisch von dreiTheilen 
Alkohol und einem Theil Salzsaure gebracht,  daselbst 24 Stunden 
liegen gelassen, sodann ausgewasehen und mit Methylenblau gefarbt. 
Nach Man gin besteht namlich die Mittellamelle aus reiner Pektin- 
substanz und farbt sich  viel intensiver  als die der Cellulose bei- 
gemengten Pektinverbindungen. Nach einer derartig durchgefiihrten 

lassen die Querschnitte durch ein Bastbundel von Brousso- 
netia zwisehen den Hullen der einzelnen Bastzellen noch eine zarte, 
blaue Linie erkeDnen,  die offenbar mit der Mittellamelle identisch 
ist (Fig. 2). Entgegen der Meinung v. Hohnel's ware nach diesen 

Untersuchungen die Hiille nicht 
V.   ,  .    • Mittellamelle allein, sondern be- 

';>       c stande aus dieser und aus Ver- 
dicknngsmasse, soIangedieZellen 

,-.  uatiirlich nicht isoliert sind. 
• >y.      • Meiner Aufgabe entsprechend 

.    untersuchte   ich   nun   in  ganz 
C5 II     derselben Weise wie die Brousso- 

a netia-Fasev auch die Fasern der 
anderen bereits oben genannten 
Moraceen.  Alle haben das Ge- 
meinschaftliche, dass bei ihren 

t    Bastzellen    die    aussere   Ver- 
dickungsmasse von der inneren 
auffallend verschieden ist oder, 
wie wir uns ausdrflcken. dass sie 

eine Hiille besitzen. Es ware somit diese Eigenthiimlichkeit mit em 
i amihencharakter der Moraceen. 

Ich beschrankte mich bei meinen Untersuchungen aber nicht 
bloss auf die Eingangs erwahnten Pflanzen. Wiesner sagt. von 
den Bastzellen des Hanfes, dass die Einwirkung des Kupferoxyd- 
ammoniaks fur diese hochst charakteristisch ist. Aussenhaut und 
innenhaut widerstehen lange diesem Beagens. Kin {)n^:\nnu 
durch einen Stengel von Cannabis liess mich bald sehen, dass wir 
es hier mit einer ahnlichen Erscheinung zu thun haben wie bei 
den Casern der Moraceen. mit einer Hiille, die besonders sch&n 
bei den Bastzellen der unteren Stengelinternodien ausgebildet ist. 
Auch fand ich dieselbe bei Humulus. Und diese B< 
scheint mir von nicht geringem systematischen Werte. Sie diirite 
ais ein weiterer Beweis dafiir mit herangezogen werden konnen. 
dass Humulus und Canabis im System in die Nahe der Moraceen 
zu stellen sind, wie es die heutigen Systematiker thun, and nicht, 
wie es bei De Candolle der Fall ist, von denselben zu trennen sind. 
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