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Zu der Streitfrage selbst iiber den Zeitpunkt, in welchem die

sogen. Merkmalabspaltung oder die doppelsinnige Differenzirung der

Pollenkorner wie der Eizellen eintritt, an einem Mischling erster

<Teneration, der dem MENDEL'schen Schema folgt, will ich hier uber-

haupt nicht Stellung nehmen. Ich beschranke mich vielmehr auf

den vorstehenden Nachweis einer Correlation zwischen vegetativer

und sexualer Sphare. CORRENS hat, wie oben erwahnt, die Merkraal-

ausbildung an den Pollenkornern als einen chronologischen Indicator

fiir das Eintreten der Spaltung yerwerthen wollen: aus der gleich-

massigen Ausbildung der Pollenhaute hat er den Scliluss gezogen.

dass die Spaltung in zwei Pollensorten zu dem Zeitpunkte der Haut-

ausbildung noch ausstehe, also relativ spat eintrete. Die angetuhrten

Beobachtungen scheinen mir nicht zu Gunsten dieses Schlusses zu

siprechen.

4. L Wittmack und J. Buchwald: Pflanzenreste aus der

Hiinenburg be! Rinteln a. d. Weser und eine verbesserte

Methode zur Herstellung von Schnitten durch verkohlte Holzer.

Mit Tafel III.

Ein^^cgangen am 29. Januar 1902.

Die Ausgrabungen, welche unter der Leitung von Herrn Br.

KoNRAD Plath, Berlin, in der alien Hunen- oder Frankenburg an

der langen Wand bei Rinteln an der Weser in den letzten Jahren

ausgefiihrt wurden, forderten auch eiue Reihe ganzlich verkohlter

Pflanzenreste zu Tage, welche gesammelt und uns zur Bestimmung

iibergeben wurden.

Aus einem kurzen Bericht des Herrn Dr. K. PLATH in den Yer-

handlungen der Berliner Anthropologischen Gesellschaft, (Zeitschrift

fiir Ethnologie, Berlin 1897, Bd. 29), S. (369)-(372), fiber die un-

gewohnlich zahlreichen und mannigfaltigen bei der Ausgrabung gewon-

uenen Fundgegenstande entnehmen wir, dass die Hiinenburg eine

altdeutsche Anlage ist, in der sich keine Spur roniischer Funde

gezeigt hat. Heute ist die Burg vollstandig wieder ausgegraben, und

da, wo noch vor wenigen Jahren nur formlose Erdhiigel im Buchen-

walde sich dem Auge darboten, tritt man wieder, wie vor langen

Jahrhunderten die alten Biirgherren, iiber die unversehrte Schwelle

der alten Burgpforte in den Burghof, tritt in die Kapelle mit dem
heut noch stehenden Altar, steigt hinab in den Keller, hinauf in das
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•i'i L. WiTTMACK und J. Buchwald:

Wachtzimmer des Burgthurmes uud iiberblickt von da durch sein

Fenster die ganze x\nlage, die den Eindruck eines wohnlichen Herren-

sitzes wieder gewonnen hat. Die ganze Anlage ist einst durch einen

grossen Brand zerstort worden, wofiir ein sicherer Beweis die

erstaunlich grosse Menge aufgefundener geschmolzener Glasschlacke

ist, in der mannigfach andere Reste, wie Thonscherben, Knochen,

Nagel eingeschmolzen sind. Nach einer Mittheilung von Dr. PLATH
ist die Burg vermuthlich gegen Ende der Karolingerzeit gegriindet,

dann das zehnte Jahrhundert hindurcli und vielleicht noch im An-

fang des elften Jahrhunderts bewohnt gewesen, bis sie bei Gelegen-

heit einer Fehde, (wofiir bestinimte Anzeichen hinweisen), durch

einen Brand zerstort wurde.

Die gefundenen Pfianzenreste bestehen hauptsachlich aus ver-

schiedenen Cerealien, denen einige Unkrautsamen beigemischt sind,

dann aus verkohlten Holzresten und den Resten eines Gewebes. Die

verschiedenen uns iibergebenen Proben der Getreide waren meist

Mischungen verschiedener Sorten. Meist waren die Korner zerstreut

ini Schutt, aus dem wir dieselben erst durch Sieben gewinnen mussten.

Nur vereinzelte Proben waren rein und bestanden nur aus Kornern

einer Sorte, was sich dadurch erklart, dass Herr Dr. PLATH, wie er

uns mittheilt, bald nach der Auffindung dieselben aus dem Schutt

ausgelesen hatte.

I. Die Getreide und ihre Uiilirautsamen.

Die Getreidekorner haben makroskopisch ihre aussere Gestalt

meist so ausgezeichnet erhalten, dass sie schon auf den ersten Blick

als Cerealien erkannt werden konnen. Tereinzelt waren die Korner

zu grosseren Klumpen zusammengeballt. Die Farbe ist stumpf

schwarz, nur bei einigen der zusammengeballten Korner glanzend,

so dass die Annahme nahe liegt, dass letztere durch Feuer verbrannt

sind. Ihre Widerstandsfahigkeit ist sehr gering, so dass sie bei dem
geringsten Druck in Staub zerfallen. Dasselbe tritt ein, wenn sie

mit Wasser oder angreifenden Fliissigkeiten, wie Sauren und Laugen,

in Beruhrung kommen. In Fallen, wo es sich um die Conservirung

von Unica oder selteneren Stiicken solcher verkohlten Pfianzenreste

handelt, empfiehlt es sich, dieselben zu harten, um sie vor einem

Zerfallen zu bewahren. Es geschieht dies leicht, indem man die-

selben mit Canadabalsam durchtrankt. Um das Eindringen des

Canadabalsanis zu erleichtern, legten wir die Korner zunachst einige

Zeit in Xylol und darauf 1 bis 2 Tage in Canadabalsam. Hierauf

lasst man die Korner an der Luft trocknen, was 7 bis 8 Tage und

mehr in Anspruch nimmt. Dann sind aber die Objecte so hart, dass

sie sich wie frische Getreidekorner anfassen und behandeln lassen.
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Pflanzenrcste aus der Hiinenburg bei Rinteln a. d. Weser. -JS

1. Weizen.

Die Weizenkorner siiid nacktkornige Sorten.

1. Triticum vulgare. Die Weizenkorner, die nalie dem Thurnie

der Hiinenburg entnommen wurden, sind zu grosseren Klumpen

zusammengeballt und unregelmassig eckig durch gegenseitigen Druck.

Ini Durchschnitt sind sie 6—67a "^^ l^ng, 3— 37* mm breit und

27s ^'" dick. Sie gehoren zu der gewohnlichen Weizenart,

welche schon lange in Deutschland gebaut wird, zu Triticum vulgare

im engeren Sinne.

2. Triticum compactum. Ganz abweichend von den beschriebenen

Weizenkornern ist das Aussehen der Korner mehrerer anderer Fuiid-

stellen. Letztere enthalten fast ausschliesslich den kleinkornigen

alten deutschen Weizen und sind zum geringen Tlieil mit Gerste

gemischt. Die Korner sind kurz und dick, von oben gesehen fast

von quadratischer Form, meist 5 mm lang, 4 mm breit und 3 mm
dick, sie gleichen daher in Form und Grosse ausserordentlich den

Kornern des Zwergweizens, Triticum compactum, so dass sie sicher

als solche anzusehen sind. Besonders viele der kleinen Korner zeigen

die Form ganz typisch, letztere sind nur A mm lang, 2^1^ mm breit

und 27* mm dick.

Da keine Aehren gefunden sind, lasst sich nicht entscheiden, ob

es unbegrannter Zwergweizen, sogenannter Biukelweizen, oder be-

grannter, sogenannter Igelweizen ist. Da aber auch keine Grannon-

3. Secale cereale. Proben, die fast allein aus Roggenkornern be-

standon, sind nur wenige vorhanden. Nur die schon oben erwahnte

braune Culturschiclit enthielt vorzugsweise Roggenkorner, ebenso die

Brandstelle nordwestlich des Herrenhauses. Die Korner sind hier

zum Theil zusammengebacken. Ihre Form ist sehr gut erhalteu; die

Korner sind gross, 8 mm lang, 27^ 'mm breit und 27* rnm dick. In

alien anderen Fallen sind die Roggenkorner nur in geringen Mengen

den anderen Getreidesorten beigemengt. Sie sind gewolinlicli etwas

kleiner als oben angegeben, namlich O—7 mm lang. _" o^^l //"/'

breit, ebenfalls gut erhalten, von zweifelloser Form.

Im AUgemeinen sind die Gerstenkorner leicht zu identificiren.

Die vorhandenen Sorten sind sammtlich bespelzte (ferste. Die Deck-

und Yorspelzen sind gut zu erkennen, namentlich die drei Ilaupt-

rippen der Deckspelze sind sehr typisch, und in zweifelhaften Fallen

ist der Nachweis dieser drei Rippen fiir die Diagnose ausschlag-

gebend.
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24 L. WiTTMACK unci J. Buchwald:

4. Hordeum tetrastichum. Einige der Proben enthalten in der

Hauptsache Gerstenkorner. Es ist eine gemeine kleinkoriiige Sorte.

Die Korner variiren sehr in der Grosse, die meisten sind H—BVg ^'^i

lang und 3—SVa ww^ breit, die kleinsten 5—6 mm lang und 2—3 mm
breit. Es liegt demnacli wohl keine zweizeilige Gerste vor, und da

sich auch unter den Kornern eine bedeutende Anzabl schiefer Korner

finden, so kann sicher auf eine vierzeilige Gerste geschlossen werden,

allenfalls auch auf die sechszeilige.

5. Hordeum distichum. Von der vierzeiligen Gerste weichen die

Korner der zweizeiligen Gerste besonders durcli ihre Grosse ab,

ferner sind in letzterer alle Korner symmetrisch gebaut, schiefe sind

nicht vorhanden und alle Korner zeigen dieselbe Grosse und Breite.

Solclie Korner sind l^j^—8 mm lang, 4 mm breit und 37* 'mm dick,

also bei W'eitem grosser als die Korner der vorigen Gerste. Unter

dem Weizen fanden sich auch ofters yereinzelte zweizeilige Gersten-

korner, die jedoch noch etwas langer waren, namlich 8— 9 ww lang,

SVa fnm breit und 3 mm dick.

4. Hafer.

6. Avena sativa. Haferkorner waren nur in geringer Anzahl

als Beimischuugen der iibrigen Getreide nachweisbar. Kornerproben

aus Hafer allein sind nicht vorhanden. Also darf man wohl schliessen,

(lass in d(>r Hiinenburg keine grosseren Vorrathe von Hafer lagerten.

Die meisten der gefundenen Haferkorner waren noch von den

Spelzeii iinisclilossen, welche sich aber sehr leicht durch geringen

DriK'k absprengen lassen. Diese Spelzen sind fiir die Haferkorner sehr

<harakteristisch. Yielfach war an der Basis der Korner an der Vor-

s]M'lzenseite noch das kurze Stielchen, die Eortsetzung der Aehrchen-

si)indel zu sehen. Bei den Kornern, "von denen die Spelzen abgeplatzt

sind, ist die cliaraktcrististlic liehaarung des ganzen Kornes makro-

skopisch deutlich zu (MkcniH'ii. ein gutes Diagnosticum fiir Hafer.

Diese nackten Kr.nu r sind lan^ und schmal und bedeutend dunner

als die mehr gowf.lljten Roggenkorner. Sio sind 6'/^ mm lang, "2 mm
breit und iVa mvi dick, also fast drelinmd.

5. Unfcraatsamen.

Die Meiige der Unkrautsamen ist sehr verscliietlciK lihcrall aber

iiur ciiu' geringe, wie es bei Getreide gewiilirilidi der Fall zu sein

pfiegt. In systematischer Reihenfolge coustatiittMi wir t'ulucudo Un-
krantsameu.

^

1. eraser.

7. Bromus secalinus. (?) Von Gnisern konnten wir nur einige

wenige Samen nachweisen, die der Grosse und dem Aussehen nach

Korner der Roggentrespe sein diirften.
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Pflanzenreste aus der Hunenburg bei Rinteln a. d. Wesor. 25

Auch fanden sich zwei langliclie Korper, die wir als Mutterkorn

fvielleicht von Lolium (?)] ansprechen mochten.

2. Knbterich.

Yiele Probeii eiithalten Sameii des Knoterichs, eines liaufigen

Unkrautes in Getreide. Wir fanden drei verschiedene Species des-

8. Polygonum persicaria.

9. Polygonum la-pathifolium. Wir fanden die Samen beider

Arten in ziemlich gleicher Haufigkeit Die kleinen Samen sind flach,

fast herzformig, bei ersteren mit einseitig gewolbter Flache, was fur

Polygonum •persicaria ausschlaggebend ist, bei letzterer Art beide

Seiten des etwas grosseren Samens concav gewolbt.

10. Polygonum Convolculus. Auch einige Samen dieser Art fanden

sich. Die Samen sind bedeutend grosser und scharf dreikantig.

11. Agrostemma Githago. Die Samen der Kornrade sind A^ielen

der Proben meist reichlich beigemischt, so dass auch schon damals

die Kornrade dasselbe haufige uiid lastige Unkraut war wae heutzutage.

Sie sind deutlich zu erkennen an der charakteristischen nierenartigon

Form und besonders an der mit zahlreichen Hockerchen besetzteii

8amonsc]ia1(\ Die Samen der Kornrade sind schon ron HEKR. Die

Pflanzrn .I.t PfnhU.iuiten, abgebildet.

12. ISinapis aroensia. Haufig finden sich in grosserer Anzahl

kleine runde Samen, die als Cruciferen-Samen anzusprechen sind

und in Form und Grosse am ahnlichsten denen des Ackersenfes sind.

Der Durchmesser der vorliegenden Samen betragt P/a
—

'^ fnm.

12 a. Brassica Rapa, Kiibsamen. In dem Eingangs erwahnten

kurzen Bericht zahlt Dr. Plath als aufgefundene Nahrungsstoffe

auch Riibsamen auf. Wahrscheinlich bezeichnete er als solchen die

vorliegenden kleinen Cruciferensamen.

Die Samen von Riibsen sind einmal grosser und zweitens sin<l

die vorliegenden Samen dem Getreide in so geringer Menge bei-

gemischt, dass die Auffassung derselben als Unkrautbeimischung

wohl richtiger ist. Mit Sicherheit Ijisst sich die Frage naturlich nicht

entscheiden.

13. Raphanus Raphanistrum. Unter den Unkrautsamen fanden

sich auch eine Anzahl kleiner tonnenformiger Korper, deren richtige

Deutung anfangs einige Scliwierigkcit hereitete. Die Tonnchen sind

die Glieder der Gliedersclicren «U's lledcrichs, bekanntlich eines der

schlimmsten Unkrauter. Sic sind an beiden Enden von geraden

Fliichen begrenzt, wahrend die Seiten convex gebogen sind und acht
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26 L- WiTTMACK und J. Buchwald:

parallel laufende Rippen tragen. Die Korper sind aus zwei Halfteii

zusammengesetzt, entsprechend den beiden Carpellen der Cruciferen-

Friichte und lassen die Yerwaclisung-snathe als hervortretende Eippen

aiif den Seiten- und den Querwanden deutlich erkennen. Jedes

Tonnchen umschliesst einen verhaltnissmassig grossen kugelrunden

Samen, der bei einigen zerbrochenen Gliedern frei im Innern liegeud

zu sehen ist. Die Samen liaben einen Durchraesser von 'iVa ^^ und

linden sich natiirlich auch frei dem Getreide beigemischt. Von den

viel kleineren Samen des Ackersenfes sind sie leicht zu unterscheiden.

5. HulsenfrUchte.

14. Pimm sativum. Unter dem alien deutschen Zwergweizen

befand sich ein halber Same, der genau wie eine halbe Erbse aus-

sieht und als solche anzusprechen sein diirfte.

15. Vicia angustifolia. (?) Auch unter dem gemeinen Weizen

fanden sich einige Ijeguminosensamen, die wegen der Beschaffenheit

des Nabelfleckes der (lattung Vicia unzweifelhaft angehoren und der

Grosse naeh zu Vicia angustifolia am besten gehoren diirften.

6. Natterkopf.

16. Echium vulgare. Die einsamigen Niisschen dieses Unkrautes

fanden sich in einigen Exemplaren. Die Fruchtchen sind eckig und

zeigen die etwas concav gebogene Ansatzstelle an der Basis sehr gut.

17. Galiuvi aparine. Die Friichte dieser Rubiacee finden sich

sc-hon t'l-luihcu in zwei dtn- ( Jetrei<l('{)r(»hen. Sie besitzen ganz deut-

lich ill! <ler Scito lias fur die (iattuiiu- Galium so charakteristische

Loch. Wir s|.r«'(h('n -lie niiKh'n Fnichte fur solche von Galium

aparine an, obglcieh dieselben ganz glatt sind und nicht den dichten

Borsteubesatz recenter Friichte tragen. Kiinstlich von uns verbrannte

Friichte dieser Pflanze sehen den vorliegenden zum Yerwechseln

ahnlich, sie stimmcn vollkommen iiberein in Form und (rrosse, ihr

Borsteubesatz ist verbrannt.

II. Yerschiedenes.

1. Wallnuss.

18. Juglans regia. Wenige Fragmente der Steinschale, an denen

die runzelige Structur der Aussenseite noch sehr gut zu erkennen ist.

19. Corylus Avellana. Einige wenige Fragmente der Fruchtschale

der Haselnuss. Eins der Stiicke zeigt die grosse Ausatzflache der

Nuss ganz vorziiglich, so dass ein Irrthum in der Diagnose ausge-

schlossen ist.
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In seinem Bericht erwahnt Plath uoch die Fuude der Schalen

einer anderen Nussart. In uusereu Proben fanden sich jedoch diese

Reste nicht. Wahrscheinlich liegt eine Verwechselung mit einigen

recenten Scliweinetriiffeln, Scleroderma cerrucosum vor, von denen wir

zwei Stiick fanden.

20. Prunus indtitia. Ein ganz vorzuglich erhaltener gewolbter

Pflaumenstein, der ohne jeden Zweifel genannter Art angehort.

4. Leinengewebe.

21. Linum usitatissimnm. Die Reste eines Gewebes zeigen, dass

dasselbe aus groben dicken Faden hergestellt war. Kette und Schuss

bestelien aus gleich dicken Faden. Die Fasern liessen sich als solche

des Leines feststellen, so dass in den vorliegenden Geweberesten wir

es mit grober Leinwand zu thun haben.

Plath erwahnt ausserdem die angekohlten Faden eines Gewebes,

anscheinend aus Seide. Letzteres ist in den uns iibergebenen Funden
vorhanden, aber schwer zu diagnostisiren. Die von Dr. PLATH auf-

gezahlten Friichte von Kiimniel wareu in unseren Proben nicht vor-

III. Holzer.

Wahrend es im Allgemeinen nicht sehr schwierig ist, gut er-

haltene Samen und Fruchte giinzlich verkohlter Funde makroskopisch

zu identificiren, so wird die Untersuchung sofort ausserordentlich

schwer, weun es sich um die Bestimmung von verkohlten Holzresten

handelt, deren Ursprung nur mit Hulfe des Mikroskops festgestellt

werden kann. Zwei Umstande sind es, die die Untersuchung er-

schweren. Einmal ist das Material nieist so sprode, dass es beim

Hchneiden feiner Schnitte vollig zerfallt, und das war gerade bei den

Holzern aus der Hiinenburg der Fall, die iiberhaupt viel mehr

Schwierigkeiten boten als z. B. die Holzer aus dem Gletscherthon

bei Airolo, gefunden von Dr. Stapff beim Ban der Gotthardbahn,

welche L. WiTTMACK seiner Zeit untersuchte. Gelingt es aber doch

einmal etwas grossere Partikelchen im Zusammenhang zu schneiden,

so bieten diese unter dem Mikroskop meist nichts als ein undurch-

dringliches schwarzes Etwas. Von der feinercii Stniftiir der ( Jewebe

ist nichts zu erkennen. Als Medien zur DurciitViichtiiii- <!.'r Pnipnnir.'

siud Wasser, Sauren, Laugen und sonstige aimrcitVndr Fhissi^kcircn

nicht zu gebraucheu, da in ihnen alles gleiehsani in Atonu' zerbnick.dr.

Nur indifferente Fliissigkeiten wie Xylol Tcdnol, Chlorofonn. Oelc.

Canadabalsani u. a. sind zu verwendJn. Ein Bh'iclien der verkohlten

Massen-im Praparat ist uns nicht gelungen. AUe bekannten Mittel

wie Chloralhydrat , Kalilauge, Salpetersaure und chlorsaures Kali,
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28 L- WiTTMACK Ulld J. BuCHWALD:

Chlor, Ammoniak, schweflige Saure, Wasserstoffsuperoxyd u. a, ver-

sagten vollstandig, auch wenii man grossere Stiickeii Tage und

Wochen lang darin liegen liess, die Kohle enthalt eben keinen

schwarzen Farbstoff, sondern sie iat an sich schwarz, ein schwarzes

Element.

Eine Methode, die verkohlten Holzer dennoch zur mikroskopischen

I'ntersuchung geeignet zu machen, musste demnach zweierlei erstreben;

einmal die Materialien geeignet zum Schneiden im diinnen Schnitt,

zweitens sie durchsichtig zu machen. Ersteres gelingt, indem man
die Holzstucke entweder in heisses Paraffin legt und sie darin er-

kalten lasst, oder indem man sie mit Canadabalsam durchtrankt, in

.lerselben Weise, wie es oben S. 22 fiir die Getreidekorner angegeben

isr. Die so behandelten Holzer lassen sich in vielen Fallen ver-

iiiiltnissmassig gut zu mikroskopischen Schnitten verwenden, indess

bnickeln sie doch noch sehr aus einander. Wir suchten daher einen

anderen Weg und unternahmen es, die von NeTOLITZKY in „Mikro-

skopische Untersuchuug ganzlich verkohlter vorgeschichtlicher Nah-

rungsmittel aus Tirol" (Zeitschr. fiir die Untersuchuug der Nahrungs-

und Genussmittel von V. BUCHKA etc. 1900, S. 401) kurz angedeutete

Teraschungsmethode zu verbessern.

Es ist bekannt, dass Zellen, deren Wande stark kieselsaurehaltig

sind. z. B. die Epidermiszellen der Gerstenspelzen, verascht noch in

der Asche ihre Form erhalten und mit dem Mikroskop nachgewiesen

werden konnen. Versuche mit den verkohlten alten Holzern der

Hiinenburg, die unter der voraussichtlich richtigen Vermuthung an-

gestellt wurden, dass die chemische Zusammensetzung der Holzer im

Laufe der Jahrhunderte eine andere, besonders der Aschengehalt ein

grosserer und von anderer Beschaifenheit *) als bei recenten Holzern

geworden ist, zeigten, dass die Zellen der verkohlten Holzer in der

Asehe ihre Form und den Zusammenhang ebenfalls bewahrten. *)

\\ ir begannen daher, wie NETOLITZKY, auf einem Platinblech die

inikroskopischen Schnitte, welche wir von dem mit Paraffin oder

Canadabalsam durchtrankten Material geschnitten hatten, zu veraschen.

Die gewonnenen weissen oder grauen Aschenflockchen wurden in

Xylol oder Canadabalsam auf den Objecttrager gebracht und zeigten

nun, so schon man es nur verlangen konnte, vollstandig klare durch-

>i('htige Bilder der Structur der einzelnen Holzer.

.ledoch war die Anfertigung der Praparate so miihsam und so

otr von Misserfolgen begleitet, dass wir zu einer Verbesserung der

1) Mit Untersuchungen zur Losung dieser Prage ist Herr Dr. Malz zur Zeit

beschaftigt.

2) Bei recenten Holzern resp. recenter Holzkohle ist dies nicht der Fall. In

Folge dessen lassen sich dicse nicht nach der weiter unten angegebenen Methode

zu mikroskopischen Schnitten verarbeiten.
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Pflanzenreste aus der Hiinenburg bei Rinteln a. d. Weser. 29

Methode uns umzuseheii genothigt waren. Diese Verbesserung besteht

in dem umgekehrten Verfahren, namlich erst dasHolz zuver-
ascheii und dann die Asche zu mikroskopischen Schnitten

zii schneiden. Unsere Methode ist demnach folgende:

Ein beliebig grosses Stuck des verkohlten Holzes wird in einem

flachen Porzellantiegel oder auf dem Platinblech vorsichtig verascht, so

dass das sich bildende Aschenhaufcheii nicht zerfallt. Letzteres bringt

man vorsichtig in heisses fliissiges Paraffin und lasst es darin erkalten

(die Anwendung von Canadabalsam zum Einbetten ist hier nicht

mehr zu empfehlen, da es zu lange Zeit in Anspruch nimmt, bis die

getrankte Asche zum Schneiden getrocknet ist). Die in Paraffin ein-

gebettete Asche lasst sich nun ohne Weiteres zu den feinsten Schnitten

verarbeiten. Die sich rollenden Paraffin-Aschenschnitte werden auf

dem Objecttrager vorsichtig erwarmt, so dass sie sich wieder aufrollen,

sodann weiter erwarmt, bis das Paraffin eben beginnt zu schinelzen

und, wieder erstarrt, auf dem Glase festklebt. Erhitzt man zu stark,

dass das ganze Paraffin flussig wird, so zerfliesst die Asche im Schnitt

und das Praparat ist verdorben. Das undurchsichtige Paraffin ist

hierauf sehr vorsichtig mit erwarmtem Xylol auszuwaschen; sodann

setzt man dem Praparat einen Tropfen Canadabalsam zu und bedeckt

es mit dem Deckglaschen. Das Zusetzen des Canadabalsams und

Auflegen des Deckglaschens muss sehr behutsam geschehen, iiberhaupt

ist bei der Subtilitat der Asche die grosste Behutsamkeit nothig.

Nach obiger Methode ausgefuhrte mikroskopische Schnitte zeigen

die Structur der betreffenden Holzer ausgezeichnet. Ganz besonders

schon werden die Querschnitte (s. Fig. 1, 3 und 5). Diese zeigen

deutlich die Lagerungsverhaltnisse der Gefasse und Zellelemente;

die Wiinde sind durch zarte, feine Linien angedeutet, die Jahresriuge

und Markstrahlen so gut wie bei recenten Holzern zu sehen. Die

Radialschnitte sind meist weniger deutlich, aber auch sie zeigen die

Form der Zellen in der Seitenansicht, die Tupfel der Wande und

die querlaufenden Markstrahlen; die Tangentialschnitte endlich sind

wieder vortrefflich, sie zeigen in vortrefflicher Weise den Bau der

Markstrahlen (s. Fig. 2, 4 und 6).

Wir hatten nicht weniger als 43 verkohlte Holzproben von der

Hiinenburg zu untersuchen, und es ist darnach leicht

welche Zeit diese Prufung in Anspruch nahm. Das Ho
vielen aufgewandten Muhe gegenuber eigentlich nicht reclit

denn es ergab sich, dass nur 5 verschiedene Holzarten i

waren, es waren namlich:

34 Proben Buchenholz,

J „ Eichenholz,

4 „ Weidenholz.

2 „ Eschenholz,

1 - Lindenholz.
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. WiTTMACK Und J. BUCHWALD:

22. Salix spec. Nur wenige Holzstiicke gehorten dieser Gattung

an. Das Querschnittsbild zeigt, dass die Jaliresringe niit der Anlage

von weitlumigen Gefassen beginnen, den Holzfasern wird nur wenig

Raum zur Ausbildung gelassen, in der vorschreitenden Jahreszeit

werden die Holzfasern immer zahlreicher angelegt, so dass sie ins-

gesammt die Form dreieckiger Keile zeigen, deren Basis der Herbst-

grenze des Jahresringes anliegt. An dieser Grenze sind die Gefasse

der Zahl nach entsprechend zuriickgetreten, aber noch ebenso weit-

lumig wie an der Fruhjahrsgrenze. Die Markstrahlen sind einreihig

und verbaltnissmassig niedrig, im Querschnitt nicht deutlich zu sehen,

sondern nur im Tangentialschnitt. Uebrigens kann in den ge-

nannten Holzkoblen auch das nahe verwandte Pappelholz vorliegen;

denn die Holzer beider Gattungen sind anatomisch nicht zu unter-

scheiden (Fig. 1 und 2).

2. Buche.

23. Fagus silvatica. Mit Ausnahme von 9 Proben gehoren alle

iibrigen Holzer der genannten Art an. Wir konnen daraus wohl

mit Recht schliessen, dass Buchenholz als Brennholz, vielleicht auch

als Bauholz zum Bau der Hnnenburg seiner Zeit verwendet worden

ist. Ob die von Dr. PlaTH genannten „fast unversehrten, nur in

Kohle verwandelten Dielen voni Fussboden oder der Deckenvertafe-

lung'* der Hunenburg mit diesen Holzproben identisch sind, ist uns

leider nicht bekannt, aber wohl selir wahrscheinlich^). Das Quer-

schnittsbild der verkohlten Holzer zeigt ganz gleichmassig vertheilte

weitlumige Gefasse zwischen den Holzfusern, so dass das Ganze wie

ein weitmaschiges Gewebe aussielit. Die Markstrahlen treten in letz-

terem als breite Bander hervor. Der Tangentialschnitt zeigt, dass

die Markstrahlen vielreihig sind. sio bieten im Umriss das Bild einer

nicht sehr hohen, an beidon Endcn spit/ zulaufenden Ellipse (Fig. 5

und 6).

:{. Kiiho.

24. Quercus spec. Aus Eicliciiliolz bestunden wieder nur wenige
Stiicke. Am Beginn der Jahresringe finden sich bekanntlich bei der

Eiche ausserordentlich grosslumige (Jofasso, die mit blossem Auge
an den verkohlten Funden zu sehen sind. In recentem Eichenholz

sieht man dann allmahlich kleiner werdende, so dass die Gefasse

sogen. „Schwanze" bilden. Das war an dem verkohlten Holz nicht

so gut zu sehen, die engeren Gefasse waren beim Verkohlen wohl

zu sehr in die Nahe der grossen geruckt. Es sind bis zur Herbst-

holzgrenze nur Holzfasern sichtbar. Die Markstrahlen sind ausserst

ergeben , dass

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



Pflanzenreste aus der Hiinenburg bei Rinteln a. d. Weser. 31

zahlreich. Im Querschnitt sind aber nur wenige davon zu seheii,

namlich nur die breiten, wahrend der Tangentialschnitt ausser diesen

noch eine sehr grosse Zahl dicht stehender, einreihiger, hoher Mark-

strahlen aufweist.

4. Linde.

25. Tilia spec. Im Holz der Linde ist bekanntlich das Vor-

handensein einer spiraligen Verdickung in den getiipfelten Gefassen des

secundaren Holzes charakteristisch. Im Querschnitt sind die Gefasse

ziemlich regelmassig vertheilt, zwischen ihnen verlaufen in vielen

Kadien die schmalen Markstrahlen. Im Tangentialschnitt erweisen

sich letztere als sehr hoch, einreihig und sehr zahlreich. Auch dieser

Holzart gehoren nur geringe Reste der verkohlten Tunde an. Sie

zeichuet sich vor den iibrigen Holzarten dadurch aus, dass sie viel

zarter und weniger widerstandsfahig ist und sehr leicht zerbrockelt

(Fig. 3).

5. Esche.

'I'o. Fraxinus ea:celswr. Von dieser Holzart sind nur zwei Proben

gefunden. Makroskopisch betrachtet sieht das verkohlte Eschenholz

dem Eichenholz sehr ahnlich. Man erkennt mit blossem Auge wieder

am Beginn der Jahresringe die sehr weitlumigen Gefasse, denen dann

bis zur Herbstholzgrenze die Holzfasern folgen. Die Markstrahlen sind

aber abweichend von denen der Eiche gebaut. Es ist nur eine Art

vorhanden, nur sehr schmale, die im Querschnitt meist nicht hervor-

treten, im Tangentialschnitt aber als nur ein- bis zweireihig sich er-

weisen (Eig-. 4).

Berlin. Kgl. f.aiHhvivth><chaftliche Hoehschule.

Erkiaruiig der Abbildnngen.

8ammtliche Figuren stellen Schnitte durch die A sc he von verkohlten, vorgeschicht-

lichen Holzern dar.

Fig. 1. Salix, Querschnitt.

„ 2. Salix, Tangentialschnitt.

„ 3. Tilia^ Querschnitt.

„ 4. Fraxinus, Tangentialschnitt.

„ 5. Fagus, Querschnitt.

, 6. Faym, Tangentialschnitt.

Bemerkungen: Die breiten Langs- tind Querspalten in Fig. 2 und 4 sind durch

Auseinanderweichen der Aschentheile entstanden. Die Holzfasern treten in Fig. 5

leider nur im unteren Theile hervor.
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