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266. Richard S ieg fr i ed  Hilpert uud Wilhelm Knackstedt: Die 
Zusammensctzung der pfldnzlichen Zellwand, 11. Mitteil.: Die Bast- 

fasern von Baumrinden. 
eAns t i  Tnstitut fiir Clicxn. Tcchnologir d Tcchn IIochschulc 13rauiiscliweig ' 

( ICingegangcn m i  10 J uli 1030 ) 

I k i  den hiihcren I'flanzen lasscn sich in dci. groom Anzahl von Gewehc- 
arten, aus tienen dcr Organismus aufgebaut ist, zwei Wauptgruppen erkennen . 
die fcrtigcn oder 1)aucrgewebe und die Bildungsgewebe. Neben den Yege- 
tzttionspnnkten ist besonders das Cambium cine Stelle, an welcher vide ncue 
Gewcbc entstehcn. 1)ie Gewebe, welche nach deni Inncrn des Staninies 
gettiltlct wtlrden , bezeichnct man als Ilolz, die naeh auBen hin gebildeten 
als Bast mid Rinde. 1)ie cheniische Izorschttng hat sich fast ausschlicfllich 
niit den IIolzern beschaftigt und die Ik2stfasern riur in den wenigen 
Viillen beriicksichtigt, in denen sie zur Herstellung von Testilieii benutzt 
werdtln. Xhgcgen sind die Rastfascrn dcr 13aume chemisch kaum bekannt. 
1)urch die T'ntersuchung, ubcr wclche wir hier berichten, sol1 geklart werdrn, 
oh hier zwischen den Bastfasern untf den Geweben der Hdzer prinzipiell 
T,'nterschiede bestehen. Die andcrcn Ikstantlteile der Kinde, insbesondere 
die Korkzcllcn, sind durch mrchanische Ikhandlung abgctrennt worden, 
was nicist vollstkntlig gelang. Die Auswahl hahen wir zunaclist nicht nach 
cincni 1)estimniten System, sondern nach dem Gesichtspunkt leichter Zu- 
gAngliclikeit getroffen. 

1Sntsprechend tleni von uns fruhcr begriindetcn I.ntersucl-iungsgang ') 
wurden zunkchst die Xk nitntarzusaniniensetzung der von allen loslichen 
Restandteilcn befrciten Substanz untf die lfethoxylzahl bestininit. 1)er 
T~chler ldl t  sich hicrbei riicht vermeiden, daO Verschiedcnheiten in der X u -  
sammensetzung tier cinzelnen %ellarten nicht zur Geltung kommen. Sie 
mcchanisch voneinander zu trennen, ist ganz unmoglich; wcnn wir sie in  
ihrer Gcsanitheit bearbeitet haben, befinden wir uns in voller &xeinstinirriung 
niit den Methoden, die nian bei den H6lzcm antvcndet. 1)aB die Uifferenzen 
riicht sehr grol!, scin kiinnen, geht d a ~ t u s  hervor, da13 die Hkmentarzusammen- 
setzung der I3astfasern sich nicht iindert, wenn sie niit Alkalien behandelt 
werdcn, obgleich dabei ungefahr die Iliilfte der Substanz in Liisung geht. 
I)as Ergebnis ist also auch nicht durch Gerbstoffc entstellt worden, welche 
durch die Alkalien sicher entfernt werden. 

1)ie Xlementaranalyse ergibt das durchschnittliche Verhiiltnis von 
Kohlenstoff zu Wasscr in der Zellwand, das als , ,Dehydratationsgrad" des 
Xohlchydrats bezeichnct werden kann. Die Cellulose cntspricht der Stufe 
CsHIoOs und enthalt 44.45% Kohlenstoff und 0% Wasserstoff. Die bei Bast- 
fasern erhaltenen Zahlen sind in Tnf el 1 zusamniengestellt. 

Die erste Cruppe enthalt die ZZrgebnissc von Bastfasern der Coniferen. 
Nach dcn erhaltenen Zahlen unterscheiden sich die Rastfasern von 

l ' ichte  untf Kiefer  sehr wesentlich in ihrer Zusammensetzung von der der 
zugehtirigen Holzer, die etwa 49 SO%, Kohlenstoff und 6%) Wasserstoff 
enthalten bei einer Methoxylzahl von 4.5 -5%) OCH,. Der Kohlenstoffgehalt 
dcr Bastfasern licgt weit niedriger, die Wasserstoffgehalte aif der gleichen 
Hiihe wie bei den IIiilzern. 

I) 13. 69, 1.509 &1936:. 
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TafeI  1. Elementarzusammense tzung der  Bas t fasern .  
~- 

o/,c ' % H  I % N  / % O C H ,  

F i c h t e  (Picea excelsa) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kief e r  (Pinus silvestris) . . . . . . . . . . . . . . . .  
T a x u s  b a c c a t a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ginkgo (Ginkgo biloba) . . . . . . . . . . . . . . . .  
T h u j a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

E u c a l y p t u s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
R o t b u c h e  (Fagus silvatica) . . . . . . . . . . . .  
Wei W b u c  h e  (Carpinus Retulus) . . . . . . . . .  
E i c h e  (Quercus pedunculata) . . . . . . . . . . .  
L i n d e  (Tilia ulmifolia) . 
Ahorn  (Acer campestre) . . . . . . . . . .  
P a p p e l  (Populus a h )  . . . . . . . . . . .  
H a s e l n u 0  (Corylus Are11 
H o l u n d e r  (Sambucus nigra 
Sa lweide  (Salix caprea) 

,"  - 
47.04 
46.62 
43.24 
44.87 
51.47 

51.12 
48.66 
47.61 
46.79 
46.99 
48.00 
47.99 
50.74 
48.35 
45.51 

5.76 
5.98 
5.20 
5.32 
6.04 

5.78 
5.96 
5.43 
5.53 
6.05 
5.66 
5.69 
6.12 
5.96 
5.67 

I 

0 49 
0.49 1.2 
068 1 1.7 
- 1.9 

0 4 8  1 5 3  
- 4 2  

0 5 0  1 5 3  
0 41 3 5  
0 89 3 6  
068  4 7  
- 4 4  
- 3.3 

- 3 2  
- 

Uber das Holz des Ginkgo Biloba,  einer Conifere, welche Blatter bildet, 
sind bisher Zahlen nicht bekannt geworden. Nach unseren Bestimmungen 
ist die Elementarzusammensetzung die gleiche wie die der Fichte (50.0% C 
und 6.15% H), von der es sich durch die relativ hohe Methoxylzahl, 6.3 %, 
unterscheidet. Die Bastf aser des Ginkgo hat einen noch niedrigeren 
Kohlenstoffgehalt als die von Fichte und Kiefer. Der Wasserstoffgehalt 
von 5.32% liegt aber unter der Grenze, welche bei Kohlehydraten noch 
moglich ist. Dasselbe gilt fur die Bastfaser des T a x u s ,  bei der auch der 
Kohlenstoffgehalt unter dem der Cellulose liegt. Ahnliche Zusammen- 
setzungen findet man bei den Pektinsauren, so daB sehr wohl die Mog- 
lichkeit besteht, daB carboxylhaltige Substanzen zum Sufbau der Faser mit 
beitragen. Zum Unterschied von den Pektinen werden sie hier durch Alkalien 
nicht gespalten. (Vergl. weiter unten.) 

Die Bastfasern der T h u  j a sind tiefbraun und unterscheiden sich dadurch 
schon auiuBerlich von den weil3en Bastfasern der bisher behandelten Coniferen. 
Dieser Unterschied driickt sich auch in der Zusammensetzung aus, welche 
bei der Bastfaser der Thuja der der Holzer entspricht, mit Ausnahme der 
Methoxylzahl, welche wie bei den Bastfasern der anderen Coniferen unter 
2% liegt. Dadurch ergibt sich ein vielleicht zufalliger Gegensatz zu den 
Bastfasern der von uns untersuchten Laubbaume, deren Methoxylzahl in 
vielen Fallen sehr nahe an die der Holzer herankommt, ohne sie ganz zu 
erreichen. Beim E u c a l y p t u s  ergibt das Holz 7.3 yo OCH,, bei Ro t -  
und Weiabuche  etwa 6% OCH,. Die Kohlenstoffgehalte liegen mit Aus- 
nahme des Eucalyptusbastes unter der Grenze, welche man bei den Holzern 
findet. Da auch hier in einzelnen Fallen der Sauerstoffgehalt hoher ist, als 
der Zusammensetzung der Kohlehydrate entspricht , kann man schlieBen, 
d a B  ahnliche Einflusse sich geltend machen wie bei dem Bast von Ginkgo 
und Taxus. 

Der Unterschied zwischen den Bastfasern und Holzern zeigt sich be- 
sonders deutlich in den Reaktionsprodukten mit Sauren, in erster Linie in 
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Menge und Methoxylzahl des mit 72-proz. Schwefelsaure gebildeten 
Lignins. 

Vor allern bei dem Holz der Fichte hat man festgestellt, daB die Methoxyl- 
gruppe bei der Behandlung mit kalten Mineralsauren sich im Reaktions- 
produkt wiederfindet. Man schloW daraus, daB sie an das Lignin geknupft 
sei und hat sogar aus der Methoxylzahl der Holzer einen theoretischen Lignin- 
gehalt berechnet. 

Ebenso wie bei den Fruchtschalen2) der Pflanze zeigt sich bei den Bast- 
f asern, darj von einer bestimmten Methoxylzahl eines Lignins nicht die Rede 
sein kann, und da13 auch die Menge des gebildeten Lignins in keiner Beziehung 
zu den Ligninzahlen der Holzer steht. Die Zahlen streuen in weiten Grenzen 
(Tafel2). Bei Thuja und Eucalyptus liegen die Ligninzahlen uber denen der 
Hiilzer, bei Rotbuche, WeiBbuche, Ahorn sind Holz und Bast etwa gleich, 
bei Fichte und Ginkgo bilden die Holzer weit mehr Lignin als die Bastfasern. 
Nach unseren ‘C‘ntersuchungen bildet das Holz des Ginkgo sogar 3694 I,ignin. 
Im allgemeinen liegen die Methoxylzahlen der Bast-Lignine tiefer als die der 
Holz-Lignine. Besonders charakteristisch ist dies fur die Bastfaser der Kiefer, 
derenLignin nur etwa 1.4% OCH, gegenuber 15% im Holz-Lignin ergibt. Ware 
das Methoxyl an das Lignin gebunden und dieses ein Bestandteil der Bast- 
faser, so muBte sein llethoxylgehalt bei So/l, liegen. Was wir fruher fur die 
Samenschalen festgestellt haben, zeigt sich also auch hier, daW die aus dem 
Verhalten der Holzer abgeleiteten Regeln versagen, wenn man sie auf andere 
Pflanzenteile ubertragen will. 

Tafel  2 

Fichte . . .  
Kiefer . . . . .  
Taxus . . . .  
Ginkgo..  . .  
Thuja . . . .  

Eucalyptus 
Kothuche. . 
WeiBbuche 
B c h e  . . . . .  
1,inde . . . . .  
Ahorn. . . . .  
Pappel . . . .  
Haselnu13 . . 
Holunder . . 
Salvr-eide . . 

. . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

6 2  
12.7 
12.8 
8.5 

33.7 

25.6 
21.5 
20.2 
12.1 

8.9 
21.2 
17.5 
15.6 
7.7 

12.1 

1 
7 4  
1 4  

5 6  
7 8  

9 2  
1 1 4 3  
1 1 2 3  

9 0  
12 5 

’ 1 4 6  
I 13 2 

9 4  
I 1 3 2  

I 08 

1 

I 7 7  

5.7 
5.2 

16.6 
17.1 
9.4 

20.1 
12.4 
21.3 
19.3 
19.3 
21.7 
19.8 
20.3 

17.4 
-~ 

Die festgestellten Zahlen sind ganz zwanglos zu erkliiren, wenn inan die 
Lignine als Reaktionsprodukte betrachtet, in welche das Methoxyl je nach 
seiner Bindung iibergeht oder nicht. 

2 ,  I l i l p e r t  u. Kr i iger ,  B. 72, 400 [1939j. 
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Die Verschiedenheit von Bastfasern und Holzern zeigen auch die Pentosan- 
zahlen (Tafel a),  welche bei den Bastfasern von Fichte und Kiefer weit 
niedriger, bei Taxus und Ginkgo weit hoher liegen als bei den entsprechenden 
Holzern, welche bei der Bestimmung etwa 10% Pentosan ergeben. 

Wie wir friiher gezeigt haben3), besitzen die bei der Destillation mit 
Salzsaure zuriickbleibenden Produkte dieselbe Elementarzusammensetzung 
wie die Reaktionsprodukte, welche aus Zuckern, Furfurol und Oxymethyl- 
furfurol mit Sauren entstehen. 

Die Bildung des Furfurols aus Pentosen ist bisher stets unter Verwendung 
der freien Zucker quantitativ untersucht worden. Diese Erfahrungen sind 
aber nicht ohne weiteres auf die in Polysacchariden gebundenen Pentosen 
zu iibertragen. Bei der Behandlung eines Pflanzenteils mit heilJer Salzsaure 
finden nebeneinander zwei Reaktionen statt : die Hydrolyse, durch welche 
die Zucker in Freiheit gesetzt werden und die Abspaltung von Wasser aus 
Zuckern, welche zu Furanen fiihrt. Erfolgt die Hydrolyse rascher, so entsteht 
aus den Pentosen Furfurol, das iiberdestilliert; im anderen Fall bilden sich 
aus ihnen die schwarzen Substanzen, welche zusarnmen mit den Reaktions- 
produkten der Hexosen den Ruckstand bilden. 

FaBt man die Pentosanzahlen in dieser Weise auf, so beziehen sie sich 
auf den Teil der Pentosen, der verhaltnisniaisig rasch abgespalten wird. Wenn 
also bei der Bastfaser der Rotbuche nur etwa die Halfte an Furfurol gebildet 
wird wie bei der Bastfaser der WeiBbuche, so kann man daraus schlieBen, 
daB die Bastfaser der Rotbuche weniger leicht hydrolytisch gespalten wird 
als die der WeiBbuche. Einen Unterschied im umgekehrten Sinn findet man 
zwischen Ginkgo und Fichte. Beide Holzer enthalten nach der Bestimmung 
10% Pentosan, wahrend die Bastfasern der Kiefer 5.7 und des Ginkgo 17.1% 
Pentosan ergeben. 

T a f e l  3. R e h a n d l u n g  rnit  5-proz.  N a t r o n l a u g e .  

Fichte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kiefer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  

o /  
/O 

Riickstand 

5 5 
53 
40 
43 
50 
GO 
G5 
59 
65 

Ruckstand 

2.2 
1.8 
1.9 
2.4 
2.5 
6.4 
4.4 
4.3 
5.6 

1 . G  
1.0 
1.2 
1.7 
1.9 
5.3 
3.5 
3.6 
4.7 

Auch gegen Alkalien verhalten sich die Bastfasern ganz anders als die 
Holzer. Wahrend die Holzer der Coniferen nur wenig angegriffen werden, 
gehen die Bastfasern vie1 starker in Losung, so da13 der Riickstand nur etwa 

3, H i l p e r t  u. Meybier ,  R .  71,  1962 [1938j. 
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% C im Ruckstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47.64 
47.61 yo C im Bast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

40-55% betragt. Der einzige Unterschied, der deutlich hervortritt, ist die 
Erhohung der Methoxylzahl im Ruckstand (Tafel 3). Dagegen wird die 
Elementarzusammensetzung nicht geandert, wofiir wir in Tafel 4 einige 
Beispiele geben. 

Tafe l  4. 

46.33 1 44.63 
46.79 44.87 

% H im Ruckstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
% H im Bast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Die mikroskopische Betrachtung zeigt, da13 die Fasern, abgesehen von 
einer leichten Quellung, auBerlich unverandert bleiben. Die Auflosung hat 
also stattgefunden, ohne daB ein Zerfall eingetreten ist. Es  sind auch nicht 
bestimmte Zellarten verschwunden. Die Reaktion auf I,ignin rnit Phloro- 
glucin-Salzsaure, die bei vielen Bastfasern positiv ist, verschwindet bei der 
Behandlung rnit Natronlauge, entsprechend der Intensitat der Behandlung, 
teilweise oder vollstandig. Die Maulesche Reaktion4) auf Lignin ist bei den 
Bastfasern von Ginkgo negativ, stark positiv bei den Bastfasern von WeiW- 
buche, Eiche und Linde. Nach der Behandlung rnit Natronlauge wurde 
auch die Reaktion ungleichmaB3ig und abgeschwacht. Keine dieser Reaktionen 
hangt augenscheinlich mit dem Methoxyltrager zusammen. Sie kann auch 
auf keinen wesentlichen Bestandteil ansprechen, dessen Eliminierung sich 
in der Elementarzusammensetzung hatte ausdrucken mussen. Man kann 
vielmehr den SchluB ziehen, daB die Elementarzusammensetzung einzelner 
Zellbestandteile sich nicht wesentlich vom Durchschnitt unterscheidet. 

Entsprechend ihrer Zugehorigkeit zum lebenden Teil des Baumes ent- 
halten die Bastfasern mehr Stickstoff als die Holzer, etwa 0.5-0.9% gegen- 
uber 0.1--0.2% bei den Holzern. Diese Zahlen liegen aber weit niedriger 
als bei den Blattern oder den sprossenden Teilen der Pflanze, bei denen 
4-6% gefunden werden. Da auch nach der Behandlung rnit Natronlauge, 
bei der u. U. vorhandene Proteine sicher entfernt werden, die Zahlen fur 
Kohlenstoff und Wasserstoff nicht geandert sind, ist das Verhaltnis Kohlen- 
stoff zu Wasser nicht durch andere Bestandteile entstellt worden. 

Um einen weiteren Einblick in die Zusammensetzung des Bastes zu 
erhalten, wurden einige Proben in Gegenwart von 35-proz. Natronlauge mit 
Dimethylsulfat methyliert (Tafel5). Hierbei verhielten sich die Bastfasern von 
Kiefer und Eucalyptus, die sonst in der Zusammensetzung aderordentlich 
verschieden sind, gleich, indeni sie sich zur selben Grenze methylieren liel3en 
wie die Holzer, namlich bis 36% OCH,, wahrend die Bastfaser der Fichte bei 
29% und die der Rotbuche bei 19% stehenblieb. Die Sonderstellung der 
Rotbuche zeigt sich auch hier. 

5.42 1 5.86 1 5.44 
5.43 ~ 5 . 5 3  5.32 

4, Aufeinanderfolgende Behandlung rnit neutralem Permanganat, verd. Salzsaure 
und waDrigem Ammoniak. 
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Tafe l  5. 

I Fichte 
~ 

% OCH, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 x methyliert.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 x methyliert.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

6 x methyliert.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
% c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
yo H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1.55 
14.66 
20.57 
29.50 
29.17 
- 

- 
52.60 
7.00 

Kiefer 

1.00 
12.86 
28.18 
37.21 
35.95 
36.02 

52.74 
7.10 

- 

hcalypt. I Rotbuche 

530  1 4 4 3  
1440 1075 
25 85 1455 
3415 1 1548 
3624 1902 
36 14 1750 
- 18 12 

5293 51 76 
732  j 6 2 2  

Die Einwirkung von kthylendiaminkupfer auf Holzer ist kurzlich von 
uns untersucht worden5). Es hatte sich hier gezeigt, daB Kiefernholz im 
Gegensatz zu den Holzern der Laubbiiume weniger angegriffen wurde. Die 
Bastfasern verhalten sich umgekehrt. Der Kiefernbast wurde bei weitem 
mehr angegriffen als der Bast von WeiBbuche und Eiche. Kiefernbast ging 
bis zu 67% in Losung, WeiBbuchen- und Eichenbast nur bis zu 35 bzw. 49%. 
Auch die Losungen verhielten sich ganz verschieden. Beim Kiefernbast 
konnte der geloste Anteil durch Sauren fast ganz wieder ausgefallt werden, 
bei WeiQbuche und Eiche nur etwa zur Halfte. Wahrscheinlich handelt es 
sich iiberhaupt nicht um einen Losungsvorgang, sondern urn einen chemischen 
Eingriff, welcher die Bindungsverhaltnisse in der Substanz wesentlich ver- 
andert. Der Bast der WeiBbuche z. B. ergibt 20% Lignin, wahrend nach der 
Behandlung mit dthylendiaminkupfer sowohl der Riickstand wie das aus- 
gefallte Produkt die gleiche Zahl von 27% Lignin ergeben. 

Wie bei den Holzern zeigt sich auch hier klar, daB Athylendiaminkupfer 
aus den Bastfasern keine Cellulose herauslost. Es  handelt sich vielmehr um 
Substanzen, welche mit Sauren Lignin bilden und sich auch sonst ahnlich 
verhalten wie die Holzer, nur mit dem Unterschied, dalj der quantitative 
Verlauf anders ist. An keiner Stelle zeigt sich ein Hinweis, daB uberhaupt 
freie Cellulose in den untersuchten Fasern vorkonimt. Damit unterscheiden 
sich diese Fasern vollig von den wichtigen Textilfasern Ramie, Hanf, Nessel 
und Flachs, deren Zusammensetzung der der theoretischen Cellulose sehr 
nahe kommt (Tafel 6). 

Bei Ramie haben wir festgestellt, daB bei der Kochung mit Natronlauge 
oder Natriumsulfit zwar 20-30% in Losung gingen, daB sich aber trotzdem 

T a f e l  6 .  

Maiiilahanf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nessel griin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Flachs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ramie griin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ramie gekocht mit Na,SO,. . . . . . . . . . . . . .  
Ramie gekocht mit NaOH . . . . . . . . . . . . . .  

44.7 
45.1 
45.4 
44.4 
43.8 
44.1 

% H  

6.2 
6.5 
6.4 
5.9 
6.2 
6.4 

% OCH, 

1.03 

0.33 
- 

- 
- 
- 

6, H i l p e r t  u. Pf i i tzenreuter ,  B. 72, 607 [1939]. 
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die Elementarzusammensetzung nicht wesentlich anderte 'j). Bei allen diesen 
Fasern sind die Zahlen fur Methoxyl und Lignin sehr niedrig. Mit der Cellulose 
haben sie insbesondere das Kennzeichen gemeinsam, daB sie mit S c h w eiz e r s  
Reagens fast ganz in Losung gehen. 

Neben den Z. Tl. groBen Verschiedenheiten in der Zusammensetzung 
besteht doch ein gemeinsames Kennzeichen fur die eben genannten Textil- 
fasern von Ramie, Hanf und Nessel und die Bastfasern der Baume. Durch 
Behandlung mit AufschluBmitteln wird der Zusammenhang der langen Faser 
sehr vie1 weniger gelost als bei den Holzern und bei Stroh, so daI3 sie selbst 
Kochprozesse iiberstehen, ohne in kleine Teile zn zerfallen. Sicher kann der 
Kreis der fur Textilzwecke verwendbaren Fasern noch erheblich erweitert 
werden. 

Die Untersuchungen, iiber welche wir hier berichtet haben, sind noch 
ganz liickenhaft. Sie zeigen aber, wie differenziert die einzelnen Teile der 
Pflanze aufgebaut sind, und daB demgegenuber das heute iibliche primitive 
Schema ganz unzureichend oder falsch ist. 

Die qualitative Fragestellung, ob Pflanzenteile verholzt sind oder nicht, 
kann man quantitativ auf die Methoxyl- oder Ligninzahl zuriickfiihren. 
Je nachdem man die eine oder die andere als Kennzeichen nimmt, kommt 
man zu ganz verschiedenen Schliissen. Freie Cellulose wird auch in Bast- 
fasern nur in seltenen Fallen gefunden. Zu einem Verstandnis der Vorgange, 
welche zum Aufbau dieser unter sich so verschiedenen Gewebe fiihren, fehlen 
noch die einfachsten Voraussetzungen. 

267. Hermann Leuchs:  Bemerkungen zu der Arbeit von H. L. 
Holmes  und R. Robinson : Re-examination of the Action of Bromine 
on Diketonucidine and its Bearing on the Structure of the Alkaloids*) 

(Strychnine and Brucine) . 
Im Jahre 1932 habe ich einen Versuch beschriebenl), bei dem ich durch 

Einwirkung von 2 Aquival .  Brom auf Dioxonucidin2), C,,H,,O,N,, 
das Bromierungsprodukt C,,H,,O,N,Br als Perchlorat erhalten habe. Die 
genannten Autoren haben nun bei der Wiederholung der Bromierung nur 
das Ausgangsmaterial, wie es scheint zu 90%, als Salz zuruckgewonnen. 

Es ist nun vollig verkehrt, wenn sie ihren MiBerfolg durch Vermutungen 
iiber experimentelle Mange1 meinerseits erklaren wollen. Ich selbst habe 
sicher nicht so gearbeitet, da8 ich nur die nach meiner Angabe noch vorhan- 

6) Unverkennbar ist die Aufnahxne von Wasser, durch weIche die Stufe C,HI,O, 

*) Journ. chem. Soc. T,ondon 1939, 603. 
I) B. 65, 1237 [1932:. 
z, Diesen von mir gefundenen Stoff habe ich nie unzutreffend als ,,Diketonuridin" 

unter Bildung von wasserreicherer Kohlehydrate iiberschritten wird. 

bezeichnet, er ist ein cyclisches Monoketamid, wie es auch im Isatin vorliegt. 


