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Ein1eitung 

Im Jahre 1950 sandte der Pfarrer i. R. Jutius P a u 1 U 5 einige Eimenbalken von 
historismen Gebauden aus Ziegenhain bei Kassel an das Miinmener Forstbotanisme 
Institut mit der Bitte, an Hand dieser Proben l1)it Hilfe der Baumduonologie licht 
in das Dunkel der Geschichte seines Heimatstadtmens zu hringen. Es war das erste 
MaL daB der labrringchronologie von der Geschimtsforsmung aus in Deutschland 
die ehrenvolle Aufgahe gestellt wurde, das ahsolute Alter verhauten Holzes IU 

ermitteln t. Als wir uns hereit erklarten, die Datierung zu versuchen, abnten wir 
nom nimt, wie vie} miibevolle Kleinarheit dazu gehoren wurde, das gesteckte 
Ziel zu erreimen: Es wurden dahei an 92 Balkenproben. siehen Stammsmeiben 
uDd 45 Bohrspanen mit insgesamt 19618 Jahresringen rund 35 000 Messungen 
durdtgelilhrt. 

Von den untersumten 144 Holzprohen konnten 55 ahsolut datiert werden und 
belegen nun mehrfam uDd liickenlos den Zeitraum von 1289 his 19 50. Die vor dem 
Beginn dieser Arbeit an fast 500 Iahre alten Eimen des Spessarts erarheitete Baum~ 
mronologie (9) wurde dadurm urn 189 lahre nam ruckwarts verlangert. so daB 
wir heute Uber eine mitteleuropaische Eimenduonologie von rund 650 lahren ver· 
fiigen. Mehrere undatierte, mm T eil in sim zusammengeborende ProheD durften 
wobl aus nom weiter zuruddiegenden lahren stammen. MogIimerweise bahen wir 
unter dem in jUngster Zeit eingegangenen, nom unbearbeiteten Material hereits 
die verbindenden Stiicke in Handen, die dazu dienen werden, unseren Baumka· 
lender nom weiter nam riickwarts zu verlangern. 

An dieser Stelle modtte idt der Deutschen Forschungsgemeinschaft rur die Finanzierung 
und dem l eiter des Forstbotanischen Institutes Munchen. Herrn Prof. Dr. B. Hub e r fur die 
stete Forderung dieser Arbeit herzlidt danken. Mein aufrichtiger Dank gebuhrt audt meinen 
lieben Mitarbeitem. in erster linie Herm Forstreferendar Guido Bet tag . Herm cand. rer. 

~ Herrn Pfarrer lulius Paulus zum 80. Geburtstag gewidmet. 
1 Bereits 1949 hatte K. Brehme (1) mit der Datierung einer Reihe VOn UirchenbaIken 

aufgelassener Almen des Berdltesgadener landes begonnen und bis 195"1 das Alter von 
rond 50 Balken bestimmt. Nodt fruher hatte sich die mitteIeuropaische lahrringchrono
logie schon einmal bei Datierungsarbeiten bewahrt. als es Hub e r uDd Ho 1 dh e i d e 
gelang, mit ihrer Hilfe zwei pdihistorische Siedlungen (bronzezeitlicher Pfahlbau UDter
uhldingen UDd Wasserburg Buchau) aIs annaherna' gleicbaltrig zu erkennen (8). 

• 
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oat. Waiter Mer z, Herrn stud. forest. Paul For s t e r sowie alien anderen studentismen 
Hilfskr.iiften, die mir bei den langwierigen Messungen nud Auswertungen gewissenhafte 
Hilfe geleistet haben. Nicht zuletzt danke idt abeT herzlich Herm Pfarrer Julius P a u Ius. 
der mit unermudlichem FleiB uDd bewunderungswiirdiger Energie Stiid<: urn Stuck der video 
Holzproben sammelte uDd kein Opfer smeute. urn sic: in unsere Hande gelangen III lassen. 
Ich danke ihm auch fur die wertvollen historismen Angaben. die er allS den Archiven von 
Ziegenhain. Marburg UDd KasseI entnahm uDd ZUt Bereidterung dieser Arbeit zur Yerfiigung 
stellte. Zum SchluB danke ich Herm DiplAng. H. Si e ben 1 i 5 t. der uns den Synchroni~ 
sierungsapparat fur den Kurvenvergleim nom remtzeitig fertigstellte und damit wesentlim 
zur Vervollstana~gung der Datierungen beitrug. 
, -. 

Theoretisdte Grundlagen der Dendrodtronologie 

Bevor wir die jahrringduonologisme Bearbeitung der Ziegenhainer Balken
proben im Besonderen bespremeD, mussen wir uns zunamst mit den theoretisdten 
Grundlagen der lahrringduonologie vertraut madten. ledermann weiJ3. daB die 
lahresringe der Baume in ihrer Breite von Jahr zu lahr verscnieden sind. Bereits 
Leonardo da Vinci hat aber aumo die Ursadten dieses Wedtsels ridttig erkannt, 
namlich, daG er mit den Witterungsverhaltnissen zusammenhangt: "Die RiDge der 
Zweige zeigen die Zahl der lahre und welche feuchter und welche trockener wareD, 
je nach ihrer groGeren oder geringeren Breite" (11). 

Die Baume braumen fur ihr Wachstum Lidtt, Mineralstoffe aus dem Boden uDd 
Wasser, welches im Stamm van den Wurzeln zu den Blattern steigt und dabei eineo 
Teil der Nahrungsstoffe transportiert. Die Stoffwemselvorgange sind in starkem 
MaBe van der Temperatur des Bodens und der umgebendeo Luft abhangig. Bei 
gefrorenem Boden ruht z. B. der Wassertransport uDd bei zu starker Hitze und 
gleidtzeitigem Wassermange1 weIken die Blatter. Eine Beeintradttigung des Stoff
austausches wirkt skn begreiflicherweise auf die Breite des lahrriDgs aus. In unse ~ 

rem Klima ist es allerdings nicht einfach. aus der lahrringbreite in einem bestimm
ten lahr auf das Wetter zu smlieGen!, weil sie die komplexe Wirkung mehrerer, 
sidt teilweise gegenseitig und nidtt immer in klar ersichtlidter Weise beein
flussender Faktoren darstellt (7). Bei gldchartigen Schwankungen der lahrringbreite 
kann man aber ohne weiteres die Gleidtaltrigkeit versdtiedener Holzproben der
selben Holzart annehmen 3. Baume derselben Holzart zeigen inoerhalb eines mehr 
oder weniger einheitlichen Klimas ahnlidte Schwankungen der lahrringbreite: 
Starke Minima oder auch Maxima fallen auf diese1ben lahre. Zwar kommt es 
mancnmal vor, daB einen Baum ein individueIles Ereignis trifft, unter dessen Ein
fluG er einen engen Ring bildet, wenn z. B. seine Blatter van Insekten zerfressen 
werden oder der Sturm einen T eil seiner Aste zerstort. Doch sind das Ausnahmefalle. 

2 In anderen Landem, wo nur e i n begrenzender Faktor maBgebenden BnfluS auf die 
Witterung hat, wie z. B. in Skandinavien die Warme. in ltalien die Feumtigkeit, zeigen 
die lahrringkurven einen direkten Zusammenhang mit dem Wetter. 

3 Nam M ill I e r ~ 5 toll (12) spielt die Einheit der Holzart fur den Ahnlimkeitsgrad von 
lahrringkurven dne groBere Rone als die Einheit des Stano'orts: So zeigen z. B. Tannen 
aus den Beskiden und Vogesen ein geringeres Gegenlaufigkeitsprozent (vgI. 5. 59) als 
Tannen und Fimten der Beskiden unter sim. 
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im Verlaufe eines langeren Zeitraumes haben labrringkurven im gleidlen Klima 
gewadtsener Baume weitgehend ahnlidte Zuge. 

Die Amerikaner Do u g I ass und G I 0 c k hatten vermutet. daB die wesentlidlen 
Sdtwankungen der lahrringbreiten im Laufe der lahrhunderte periodisdl wieder
kehren (S). Die Untersudlungen. die diese Vermutung bestatigen soUten. zeigten 
aber genau im Gegenteil die Einmaligkeit des lahrringkurvenverlaufs 
innerhalb eines bestimmten historisdten Zeitabsdmitts. Die Flille der Moglidt
keiteD. die im Auf und Ab der Ringbreite bereits bei eiDem SOjiihrigen Zeitabsdmitt 
gegeben sind. ga rantiert die Unverwechselbarkeit der verwirklichten Kombi
nation 4.. 

Auf Grund dieser Tatsachen ist es moglich. die lahrriDgbreitensdtwankungen der 
Baume fur Datierungen zu verwenden. was erstmaHg von dem Amerikaner Douglass 
(4) an Holzproben von Indianersiedlungen Arizonas mit Erfolg durdtgeflihrt wurde. 

Metbodik des Datierens 

Wie geht nun eine solche Datierungsarbeit vor sim? Zunachst mussen die lahres
ringe von lahr zu lahr mikroskopisdJ. vermessen und in Form ven lahrringkurven. 
welche die jahrlidten Schwankungen der lahrringbreiten wiedergeben. graphiscn 
dargestellt werden 6. 

Flir die Syndtronisierungsarbeit verwenden wir nam Moglidtkeit Mittelwerts
kurven. die zur Ausschaltung eventueller MeBfehler aus mindestens zwei Einzel
messungen versmiedener Radien ven den einzelnen Pro ben gewonnen werden. Man 
vergleidtt die Kurven miteinander. urn die Lage herauszufinden. in der sie sich am 
ahnlidtsten sehen, WOzll sich ein ven unten beleuchteter Tism (Leuchttism ) sehr 
gut bewahrt hat : Die auf durmscneinendes Papier mit Tusdte gezeichneten Kurven 
werden aufeinander gelegt und so Iange paarweise gegeneinander verschoben. bis 
man die ahnlidlSte Lage gefunden zu haben glaubt. Wenn man dabei das Augen
merk auf markante Kurvenpunkte (wie z. B. in Abb. 1 den Abfall bei E od er F) 
richtet. gelingt dies bei nicht allzu langen Kurven meistens bald. Doch haben wir 
bei manchen Kurvenpaaren oft auch schon monatelang nam der richtigen Datierung 
suchen mlissen. Das Begt daran. daB wir beispielsweise bei zwei 100jahrigen 
Kurven rund 180 Lagen (100 + 99 - ca. 20) prufen mlissen. urn keine Moglidtkeit 
Hir ihre ridttige Deckung zu libergeben. 

Es war rein zeitlich unmoglidt. mit der bisher liblidten Methode aUe Lagen 
gewissenhaft durchzuvergleichen. was mithin auch der Hauptgrund dafur ist. daB 
sich die Fertigstellung dieser Arbeit liber rund vier lahre erstreckt hat. Wie wir 
spater sehen werden. ist es uns aber in jlingster Zeit gelungen. diese methodisme 
Schwierigkeit zu beseitigen (vg!. S. 61 H. ) . 

.; Fur 50 l ahre gibt es 2~o = rund 1000 Billionen versmiedene Moglic:hkeiten des WechseIs 
vcn fall ender und steigender }ahrringbreite (6). 

5 WiT verwenden hierzu tin halblogarithmisches Papier. auf dem nur die Abszisse in 
MiIlimeter geteilt ist. die Ordinate dagegen die logarithmische Skala darstellt. Die Vor
ttile dieses Papiers liegen darin, daB cs die relativen Smwankungen def Breiten von 
Jahr zu Jahr hervorhebt. auf die cs uns ja im Gegensatz zu den absoluten Mi1J imeter
werten ge rade am meisten an kommt. 

• 
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Abb. 1: labrringfolge von flinE Balken der Stadtkirche Ziegenhain. Zeitraum 155'0-16 50 
Ab5ri.ft ; Jahre I Ordinate : hhrrins:bteite in ScalO!n teilen des Okularmikrometers I M _ Mitlel.urt Yon Kurve 1 bb , 

Haben wir die synduone Lage zweier VergIeichskurven erkannt. pflegen wir 
gewohnlich auf beiden Kurven aUe charakteristischen iibereinstimmenden Minima 
mit GroB·, die Maxima mit Kleinhuchstahen des Alphabets zu markieren. Wir 
konnen aber aum ein beliebiges Jabr, z. B. das Endjahr einer Kurve mit etwa 100 

bezeimnen uDd legen ven da aus nach ruckwarts bzw. vorwarts die iibrigen Jahres
zahlen fest. Auf diese Weise erhalten wir eine reI a t i v e Chronologie. die fUr ein 
bestimmtes Material Aussagen Uber Gleichaltrigkeit einzelner Proben zu mamen 
gestattet. 

Eine absolute Datierung ist Dur dann moglich, wenn ein AnschluB an rezente, 
d. h. in den letzten lahren gewachsene Holzproben durch eine "Oberbrlickung", 
wie sie in der Abb. 2 veranschaulicht wird, erreicht werden kann. 

Huber und Mitarbeiter haben seit 1940 mit mathematischen Methoden geprtift. 
bei welchem Grad von Ahnlidtkeit man Gleidtzeitigkeit annehmen kann (6), wobei 
als MaB der Obereinstimmung das "GegenUiufigkeitsprozent" festgesetzt wurde. 
d. h. der Prozentsatz der FalIe. in denen die eine Kurve von einem labr zum an
deren steigt, wabrend die andere gleichzeitig faUt und umgekehrt (vg!. hierzu 
auch S. 62 1). 

Wie gut 1 ahrringkurven verschiedener Stticke iibereinstimmen konnen. zeigt 
Abb. 1. in der die lahrringbreitenschwankungen von ftinf Balken desselben Ge
baudes dargestellt wurdeD. Auch der Laie sieht so fort . daB die markanteren Tiefst
und Hochstpunkte (wir baben sie auf dem Kurvenbild mit den GroBbudtstaben 
A- F besonders hervorgehoben) in auffallender Weise alIen Elinf Kurven gemein
sam sind. 
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Abb. 2 : Sdtematisme Darstellung des OberbrUckungsverfahrens nadt Davis (aus Glock) 

Datierung der Ziegenbainer Gebalke 

Damit wollen wir zu der Bespremung der Ziegenhainer Proben iibergehen. Die 
in Abb. 1 dargestellten Kurven stammen Damlich von BalkeD der Ziegenhainer 
5 t a d t k ire h e (Abb. 3), deren Erbauungszeit Pfarrer Paulus aus der Chronik 
kaDnte. die wir aber ZUDamst 
unabhangig von den histori
smen Aufzeichnungen zu syn
chronisieren versudtten. Es 
gelang uns ziemlich bald. sie 
unter skit zu einer reI a
t i v e n Chronologie zusam
meDzufUgen. Wir faSten die 
Hinf Kurven zu einer Mittel
kurve (M der Abb. 1) zusam
men uDd verglichen diese mit 
der Standardkurve der im 
lahre 1949 von Huber. v. laze
wilSm, John und Wellenhofer 
(9) erarbeiteten Spessart
e i c hen c h r 0 n 0 log i e. 
welche sich auf 13 z. T. bis 
480Jahre alte Eichen aus dem 
Spessart grUndet (da wir das 
Fallungsjahr dieser Baume 
kannten. konnten wir durm 
Rtid<warlSzahlung die Jahr-

• 
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Abb . 3: Stadtkirche Ziegenhain 
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ringbreitensdlwankungen his zum lahre 1478 zurudcverfolgen). Wir fanden bald 
heralls, daB die Kurve deT Ziegenhainer Stadtkirme vcn 1664 his 1506 mit nur 
32 % GegenHiufigkeiten zu der Spessarteidtenkurve paSt. Es war ein Festtag im 
Institut, als uos diese eeste ab sol u t e Datierung geIang 8, urn so mehe. als es sich 
hei nachtraglicher Uberprtifung ergab, daB unsere Synmronisierung dUTch die 
historischen Angaben bestatigt wird: Wie wiT vcn Pfarrer Paulus erfuhren. baben 
oach der Kirchenbauredmung def Stadt Ziegenhain "die Zimmerleute vom 27. Xl . 
1663- 8. XII . 1666 das He/z zur Kirdlf bearbeitet"7. 

DUTch die erfolgreiche Datierung deT Ziegenhainer Stadtkirme war der Beweis 
erbracht, daB es mit Hi lfe deT lahrringchronologie moglim ist. das Holz unbekann
ten Alters absolut zu datieren, so fern ein geeignetes Vergleichsmaterial aus dem
selben Zeitraum zur Verfligung steht. Dabei gilt das Klima von Mitteleuropa als 
eine Einheit (12), so daG z. B. im Spessart erwachsene Eichen ohne weiteres als eine 
Datierungsunterlage flir hessische Eichen benutzt werden konnen: Aum zwischen 
den nachtraglich verarbeiteten rezenten Eimen von Ziegenhain und der Spessart
kurve konnten wir eine gute Qbereinstimmung erzielen. obwohl erstere gr6Sten
teils starken Wurzelanlauf zeigten.8 

Ermuntert durm den Erfolg, haben wir dann in der am Beispiel der Stadtkirene 
gezeigten Weise jedes der Gebaude der Stadt Ziegenhain, ven denen uns Pfarrer 
Paulus Holzproben zur Verfiigung gestellt hatte, zu datieren versucht. Bei der 
Synchronisierung der durdtschnittlich iiber 200jahrigen iibrigen Proben hatten wir 
leider nicht so viel GHick wie bei der Stadtkirche. Deshalb haben wir zuerst ver
sucht, die historischen Angaben der Ziegenhainer Urkunden zu Hilfe zu nehmen, 
Urn ungefahre Anhaltspunkte fiir das mogliche Alter der Stiicke zu gewinnen. Wir 
modtten nient verschweigen, daG uns dabei zuerst das MiGgeschick widerfahren 
war, eine Anzahl Balken urn rund 200 lahre zu alt zu schatzen. Da uns aber diese 
Datierung selber nicht redtt glaubhaft erschien, haben wir dann dom nom in ganz 
anderen Zeitraumen gesucht, bis es glUckte, die richtige Lage. die einen liberzeu
genden Grad von Ahnlichkeit aufweist, zu Hoden : Die untersudtten Balken stamm
ten aus der Zeit urn 1800 (statt 1600, wie wir zuerst geglaubt hatten (16) ; sie waren 
wohl bei Renovierungsarbeiten in die Gebaude. die als alte r gel ten, einbezogen 
worden). 

Als wir Pfarrer Paulus das Ergebnis unserer Datierungen mitteiIten, wo
nam seine als " aI r" geltenden Gebaude urn rund 200 lahre jiinger waren als an-

6 Bei der Einordnung vorgeschichtlicher Proben muS man sich vorHiufig mit relativen 
Datierungen begnugen. da wir ja kein Vergleichsmaterial besitzen. we1dtes lucl:enlos 
von der Gegenwart bi s in priihistoriscne Zeiten zuriidcreidten wiirde. 

7 StAM Dep. BO (Stadtardliv Ziegenhain) Rep. 11. Gef. 12 Nr. 5: Kirchenbausadten 
u. dgl. - Baurechnung des Neubaus der Kirche 5.35 : Ausgabe 119 Rthlr. 22 alb . .. Item 
da sie in uHtersdliedlldlen speci flcl ertcu Forstcn Bauholz zur Klrdte gefafft, audt \Vas 
nidlt ZIf fiil"en ge\\'esell , besd l/agclf If. dazu nodi ferner notwendige Zbumerarbelt ver
ridtter. dariiber Zeit gebraudtt VOIIf 27. Xl. 1663 bis auf den 8. XlI. 1666." 

8 In der Obergangszone zwiscnen Stamm und Wurzel sind die Jahresringe meist weIlig 
verzerrt. was die Datierungsarbeit erscnwert. 
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genommen. fand er bald eine Erklarung dafur. da z. B. um 1160 vide Hauser bei 
den Belagerungen von Ziegenhain durch Brande zerstort worden waren '. so daB in 
der Folgezeit zahlreiche Renovierungen vorgenommen werden muBten. Ein groBer 
Teil (uber so Prozent) der untersuchten Proben hat sich bei der Untersudtung den 
historisdten Angaben gegenuber als junger erwiesen. Wir konnten allerdings nicht 
immer entsdteiden. ob nur die von uns untersuchten Balken von spateren Umbauten 
herruhren. oder die Gebaude als Ganzes junger datiert werden soli ten. 

Wie wir schon eingangs erwahnten. bestehen rund 45 010 der Proben aus Bohrspanen: 
Nicht jeden Balken eines stehenden Gebaudes kann man ansiigen. In der forstlichen Praxis 
war es schon lange bekannt. daB man mit Hilfe des sogenannten Schwedischen Zuwachs~ 
bohrers Bohrspane genUgender Uinge von stehenden Biiumen entnehmen hnn. um daran 
den Zuwachs zu messen. Pfarrer P a u 1 u sist nun mit unendlicher Miihe fast jedem ,onst 
unzuganglichen Balken mit einem solchen Bohrer zuleibe gegangen. und wenn auch einige 
dieser kostbaren Gerate an dem steinharten Hob der Gebaude zerbrachen. so hat sim diese 
Arbeit im Ganzen dom sehr gelohnt - stellen dom die Bohrspane einen wesentlichen Teil 
des datierten Materials dar. 

Im mochte nicht unerwahnt lassen. daB sich Pfarrer P a u Ius sehr eifrig um die Neu~ 
konstruktion eines Frasbohrers bemiihte. der fUr die Probeentnahme aus so hartem Balken~ 
werk besser geeignet sein sollte . Forstmeister Dr. W. Ni e s s aus Biidingen ist es dann 
gelungen. die Versume weiter zu fiihren und ein braumbares Gerat zu entwidceln. Mit Hilfe 
des neuen Bohrers konnte nom in letzter Stunde die etwas unsimere Datierung des Junker~ 
Hansen· Turmes (vgl. S. 65 ) durm neue Proben gestiitzt werden. 

Es ist sehr muhsam und zeitraubend. zwei lahrringkurven auf dem Leumttisch 
Lage urn Lage miteinander zu vergleichen (besonders, wenn es sich urn 200~ oder 
gar 300jahrige Studce handeltl), und es hatte noch vieler Jahre bedurft. urn aIle 
Ziegenhainer Kurven auf diese Weise durmzumustern. Dom in der heutigen Zeit 
ist man in solchen Situationen urn eine Losung nicht verlegen: Wo der Ausdauer 
und dem FleiB des Mensmen Grenzen gesetzt sind, smafft er sich eine Maschine. 
die ihn sinnvoll erganzen kann. Nach einem von der Verfasserin ersonnenen Grund
prinzip. wonach steigende und fallende Kurvensmritte an versmiedenen Stellen 
eines Filmstreifens gelocht werden und beim Vergleich der ubereinandergelegten 
Filmstreifen (die aneinander vorbeigeschoben werden) an Stellen. an denen die 
Kurven gleimen Richtungssinn haben. die Lomer aufeinanderpassen (beide oben 
oder beide unten). konstruierte uns Dipl.-Ing. H. Si e ben 1 i s t 10 in genialer 
Weise ein Wunderwerk der Temnik. einen Synmronisierungsapparat, mit Hilfe 
dessen wir in der Lage sind. in kurzer Zeit bei jedem Kurvenpaar die mathematism 
ahnlichsten Lagen herauszufinden. Abb. 4 zeigt scnematisch die Arbeitsweise des 

9 Zum lahre 1760 smreibt C. Renouard (17): .. 5 BatterieH besckosseH uHd bewCJrfeH 
die Fes tllllg lZlegeHhahl! so alldauernd. dCJP die Sradr fast fH einen Schutrllaufen ver
wallddt wurde." 

10 Herr Forstreferendar Guido Bettag hat dabei entsmeidend an der Entwicklung des 
komplizierten Gerates mitgewirkt. 
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Apparates: MetaUstifte (1 uDd 2) grcHen die Lodueihen def Filme ab; bei 
gleichgeIagerten L6mern beider Streifen wird ein elektrismer Kontakt hergesteUt. 
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Abb . 1 : Schcmati sche DarsteJIung 
d cs S yn ch r o n hie r u ngu p par a te s. 
I Ahwurhbn mit dem UnClen Fllmnnifen. 
11 Abtasttrbahn mlt dem iinlercn FilmltTeifen. 
1 -1 Metllbtlfre :lUll!. AbUtteD der l.&ttu. 
III Redlencmiebe ml! 1wel Spindeln (3 und 4). Hebel (5) 
und Gleilb.hn (6). 
IV Retiftrit"orridnunr mic Plpithtreifen und Sd!.reib_ 
stilt (1) TreppenkW"'f't ('). 

Die Kontakte werden mit Hilfe des Rechengetriebes (Ill ) gezlihlt. Ein Schreibstift 
(7) registriert den Prozentsatz der Kontakte. d. h. der Gleidtlaufe, die in def ab· 
getasteten Kurvenlage gezahlt worden sind. Nach automatismer Verschiebung 
wiederholt sidt der Vorgang so lange. his sim die Kurven nur nom 20 Jahre uber~ 
lagern (die Zablung weiterzufuhren ware sinnlos). Auf diese Weise entsteht eine 
Treppenkurve. wie sie Abb. 4 bei 8 zeigt. Fur die Auswertung baben wir jetzt nur 
nom diejenigen Lagen auf dem Leumttism namzuprufen. die einen dem Material 
entspremend niedrigen Prozentsatz an Gegenlaufigkeiten 11 aufweisen, z. B. auf un~ 
serem Kurvenstreifen der Abb. -4 die mit X bezeimnete 5telle (unter 35 0/0). 
Die anderen smeiden von vorneherein als unmoglim aus. 50 erspart uns das Gerat. 
welmes ubrigens an anderer 5telle genauer besmrieben werden s01l. eineD UD

geheuren Aufwand an Arbeit uDd Zeit uod gibt die Moglimkeit. bei jedem Kurven
paar all e La g e 0 gewissenhaft durmzuprufen. 

] 1 Wie schon eingangs angedeutet (5. 43 ). sind :z:wei Kurven, wenn sie in einem bestimmten 
Jahr beide steigenden b:z:w. fallenden Richtungssinn baben. g 1 ei c h 1i u fig. d. h. abn
lich ; steigt die eine, wahrend die andere fi llt und umgekebrt. sind sie einander g e g e n
l a ufig . d. h. unabnlich . Man bumt dann fUr das betreffende Jabr eine .. Gegen
Hiufigkeit" . 
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Mit Hilfe des Synchronisierungsapparates ist es z. B. gelungen. Balken der Stadt~ 

herberge von Ziegenhain. die drei Jahre lang alien unseren Datierungsversuchen 
widerstanden hatten, zeitlich richtig einzuordnen. 

Die Stadtherb e r g e (Abb. 5) 
gilt nach der Stadtredmung als eines 
der altesten Gebaude in der Vorstadt 
von Ziegenhain. In ihr ist der be
riihmte Schwalmer Maler Bantzer 
geboren. Sie war fruher eine der 
beiden Weinsdtenken Ziegenhains. 
Wir haben allein von diesem Ge
baude insgesamt 17 Balken und 
Bohrspane untersucnt ; 12 Proben 
konnten absolut datiert werden. Aus 
dem Diagramm in Abb. 7 ist ersidtt
lidt. daB das Gebaude wenigstens 
zwei groBere Bauperioden durdt 
gemadlt baben muB: eine in der 
Zeit urn 1824 und eine zweite urn 
155'7 herum. Die mit dem Synduo
nisierungsapparat datierten Stucke 
(Nr. 16a, b, c) besta tigen die histo- Abb . 5: Di e Stadth e rb e rge 
rische Angabe. daB die Herberge 
n Vor 1570" entstanden sei 12. Det letzte gemessene Ring stammt namlich aus dem 
Jahre 15'5' 7. Da bis zur Waldkante IS nom einige Jahre fehlen. durfte das Baujahr 
so etwa urn 1560 liegen. Die mit 1824 datierten Balken wurden wohl bei spa teren 
Renovierungsarbeiten eingezogen. 
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Abb. 6 : Du Ziegenhain er SchloS 

12 StAM Dep. HO : Stadtrechnung von Ziegenhain 15 70. 

13 Als .. Waldkante" bezeichnet man di e Grenze zwischen dem zuletzt gewachsenen lahres
ring des Holzes und der anschlieBenden Rinde. 



.4 Wfta von Jazewltsdf 

Ein weiteres interessantes Gebaude aus der Zeit, in def Ziegenhain nom Graf
schaft und Festung war. ist das Schlo6. Wir haben funf Proben vom Uhrgescho6 
uDd drei vom HelmgesmoS des SchloBtur!11es absolut datieren konnen; sie stammen 
aber nimt aus der in def Stadtrechnung angegebenen Erbauungszeit von 1537 his 
1547, sondern wurden nam unseren Untersuchungen erst in den labren 1593 his 
1656 oder auch spater eingesetzt ; da hier die Waldkante fehIt. laSt sich die Fallung 
nur ungefahr mit den lahren urn 1660 angeben. 

Abb. 1 : GesamtUbersicht der hisher datierten Eichenproben 

Vom Frauenzuchthaus. der ffiiheren Fruchtscheune. uoter besonderer 
Aufsicht des Landgrafen Wilhelm in den lahren 1576-1578 echaut (1883 ZU einem 
Frauenzudtthaus umgebaut), haben wir vier Bohrspane uDd zwei Balkensdmitte 
untersucht. von denen skit drei Bohrspane mit den Endjahren 1816, 1714 und 1703 

in unsere Chronologie fugen: die zwei Balkensdmitte haben wir bisher nom nimt 
einordnen konnen. 

AIs spater eingebaut, gegenuber den Angaben der Chronik (15), erwiesen siclt 
zwei Balken von der SchloSscheune Loshausen und einer von der Scheune 
des Schafhofes. die mit den Jahren 1680/ 90 bzw. 1734 abschHeSen. Auch die 



JahrriHgchro"otogi~ von Zjeg~nhalner Eichengebalk~n ., 
S c h e u n eRe i t z aus der Kasseler StraBe. in der nach Angabe von Pfarrer 
Paulus ein mit den Schriftzeichen einer unbekannten Sprache geschriebener Haus~ 
scbutzbrief in einem Bohrloch versiegelt war. erwies sim als verhaltnismaBig 
jungeD Datums. 

Vom Haus des BUrgerkapitiins Velten Muhly. der .1640 in der Schlacht bei 
Riebelsdor! den General von Breda erschoB und dadurch die Schlacht zu Gunsten 
der Ziegenhainer entsmied". erhielten wir funf BalkeD. die aus der Zeit nach 1683 
bis 1811 stammen. Da hier die Waldkanten wiederum fehleD. HiBt sich das Fal
lungsjahr nicht genau feststellen. 

AuBer den oben genannten historischen Gebauden Ziegenhains untersuchten wir 
noch einige Balken des in der Vorstadt Weichaus gelegenen Wohnhauses .. Schult
hei6" und kamen damit au! die Endjahre 1638 bzw. 1691 (mit Waldkantel). 

Aus der Umgebung von Ziegenhain sandte uns 
Pfarrer Paulus einen Balkenschnitt von einer alten 
OlmUhle in Neustadt. Kr. Marburg. Diese 
Probe, von der wir vermuteten, daB sie ein recht 
hohes Alter aufweisen wurde. stammt aus dem 
ausgehenden 17. lahrhundert und muB als .. Ent
tauschung" gebudlt werden. 

Dafiir erlebten wir eine besondere Freude bei der 
Untersuchung von Bohrspanen aus dem lunker
HaDsen-Turm von Neustadt (vgI. S. 61). der .. als 
Festungsturm fur Burg und Stadt. nam 1 unker Hans 
von Dornberg. Hofmeister des Landgrafen Hein
rich Ill. und Wilhelm Ill. genannt. gegen 1480 von 
dem landgraflichen Baumeister Hans lakob aus Ett
Hngen erbaut" sein soil. Es ist .. ein gewaltiger Rund
bau von etwa 50 m Hohe, das obere GesdloB Fach
werk. der hohe Spitzhelm mit vier vorgekragten. 
ebenfalls mit hohen Spitzhelmen abgeschlossenen 
WachttUrmchen" (Abb. 8). Nach vorsichtigen Schiit
zungen des Forstmeisters Dr. W. Ni e s s sollen in 
der ngewaltigen. in vier Stockwerken angelegten 
Holzkonstruktion" dieses Turrnes ca. 400 fm Eichcn
holz stecken 14. Wir konnten zuerst nur einen 
von den funf Bohrspanen. die wir davon erhalten 
hatten, absolut datieren. wahrend die ubrigen sich 
kaum zu den bisher datierten Prohen fugten: Die mit 
dem Schwedischen Zuwachshohrer entnommenen 
Spane waren nicht hesonders geeignet fur unsere 
Untersuchungen. da sie von unregelmaBig gewachse
Den Stucken stammen. Dafur paSt aber die lahrring-

Abb . 8 : luoker-Hanlen-
Turm in Neultadt. 

Kreis Marburg 

14 Es wiirde sic:n gewi8 lohntn. nom mehr Proben von diesem Bauwerk zu eotnehmeo. 
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Abb. 9: Die Br udcrkirche i n Kass cl 

Wtta VOH lazewitsdi 

kurve des eineo (Nc. 15'4) ganz 
eindeutig (mit 85 bzw. 96 lahren 
Oberdedcungl) zur Kurve Nr.16 
deT Stadtherberge uDd zum Uhr~ 
gescho6 des Schlosses, wenn wir 
1476 aIs Endjahr annehmen, 
wodurch die Chronologie urn 
56 Jahre, niimlim his 1335 
(innerster gemessener Ring I) ver~ 
Hingert wird. Inzwismen hat auf 
unsere Bitte Pfarrer Paulus Deue 
Bohrspane ZUT nom besseren 
Absidterung dieser Datierung ge~ 
smickt. Sie sind, wie bereits oben 
gesagt. mit Hilfe des neu ent
wickelten Frasbohrers van Dr. 
Niess entnammeD. 

Den Hohepunkt unserer Da
tierungsfolge bildete aber die 
nom in den Ietzten T agen vcr 
Fertigstellung des Manuskriptes 
Zll dieser Arbeit gel~.mgcne zeit
lime Einordnung van neun Bal
kenschnitten deT "architektonism 
sehr beachtenswerten" Br ii d e r ~ 

k ire h e K ass e I . die durdt Bombenscnaden beschadigt und in jiingster Zeit 
wieder aufgebaut worden war. Ober dieses BaudenkmaI smreibt Brunner (2): "Der 
Bau der Bruderkirdte hebt etwa mit dem lahre 1298 an. als der Weihbischof 
Heinrich des Erzbischofs von Koln dazu einen 40tagigen AblaB erteilt. Am 3. luni 
1304 weibt Biscnof Heinrim von Rhaedestus (Rhodosto an der Propontis). Weih
biscnof des Erzbiscnofs von Mainz. den Altar der Patronin. der hI. Iungfrau Maria 
im Karmeliterhause. und gibt auBerdem nom fur Spend en zum Geleudtte. zu Ke}
men, Bilmern usw. den iiblimen AblaB. Man sieht also, wie sehr es nom fehlte. 

Auch ging der Bau nicht eben rasch vonstatten. Im J ahre 13 31 sehen wir den Chor 
vollendet. den Kreuzgang vor 1357; der SchluB des Gewolbes und damit die Fertig
stellung des Kirchenschiffes Hillt in das Jabr 1376. wie die Insmrift an dem auBeren 
Strebepfeiler links vom NordportaI der Kirme. als sie nom lesbar war. in dem 
Chronostidton anzeigte : 

TeMpora strVCtVrae VersVs notat hIC Lege CaVte 1.5. 

Die Kirchweihe der Briiderkirche fiel auf den Mittwoch nam dem Sonntag Quasi
modogeniti. Sie 109 viel Volks in die Stadt uDd ward somit im Laufe der Zeit Ver-

15 Obersetzung: .. Die Zeit der Erbauung macht dieser Vers bekannt, lies lihn] auf· 
merksam" (ll). 
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Abb . 10. 

Abb.l0f 

Abb. 10 a-f: lahrringfolgen der datierten Eichenproben. Zeitraum 1 HO - 195'0 
Ab' Dum und Ordinateneinteilun~ wit in Abb. 1. 

C_Spen .lt_Eme" Gruppe C. B_ Brllderkirme. F- Fr.uenzud!thauI (FrudnKfleune). J - JunKer· H,nJen· TUJ1D. K
Slldtkiralti. L-sdtloSldleune Lo,haulen. Mu - H.u, Muhly. p _ Haul Pfa1.tgnf. R - Scheune Reil! . Sd! - Hlu. Schult
heiS. Sd1. - Sdl.fhof. St _S'ldtberbul t . U- SdlJoBturm. Uhr,e.moS. Z - Recenle Elmen Zlteenh.in.: 

anlassung zur Entstehung eines lahrmarktes, des dritten im lahre. def von dem 
reimen AblaS. dariiber die Betider verfiigten, den Namen der BriiderabIaS bekam." 

Die Datierung def Kurven von def BrUderkirme ist ein eindeutiger Erfolg der 
Synchronisierungsmasmine, die sidt nun durch eine ganze Reihe von Versumen 
bestens bewahrt hat und uns in bezug auf ane noch nicht datierten iibrigen Kurven 
hoffnungsvoll in die Zukunft blicken laBt. Die hessische Eichenchronologie ist durch 
die Proben von der Briiderkirme bis zum lahre 1289 verlangert worden (vgI. hierzu 
die Kurvenzusammenstellungen in Abb. lOa bis f). Nam unserer Datierung stammen 
die untersuchten Balken aus der Zeit von etwa 1460, wenn man die fehlenden 
Waldkanten beriicksichtigt. (Allerdings ist hier die Oberbriickung gegeniiber den 
Kurven von der Stadtherberge und dem SchloBturm mit rund 80 Jahren etwas 
scnwach, und nur gegeniiber dem lunker-Hansen-Turm besser abgesichert. obwohl 
da der Ahnlichkeitsgrad an sich geringer ist.) Diese Bestimmung steht im Einklang 
mit der Vordatieruog oam der Radiocarbonmethode, die uns kurz vorher Dipl.
Physiker O . M ii n n i ch, Heidelberg, freundlicherweise durchgefiihrt hatte: Auf 
Grund des Gehaltes an radioaktivem Kohlenstoff (C"), der in jedem lebenden Or
ganismus enthalten ist, aber nam dessen Tode mit der Halbwertszeit 5500 lahre 
radioaktiv zerfallt. ist es moglkh, mit Hilfe von physikalisch-chemismen Methoden 

, 
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. 
das Alter einer Holzprobe Zll bestimrnen. Fur eineo Balken der Bruderkirme konnte 
mit dieser Methode das lahr 1447 ± 8S als Erbauungsjahr ermittelt werden: cin 
erstaunIich gutes Obereinstimmen def Untersuchungsergebnisse zweier Methodenf 

Zuletzt bleibt noc:h eine Reihe vcn Kurven Ubrig, die wir bis jetzt nom nimt 
einordnen konnten: Da sind zwei liber 300 lahre Iange Kurven vam Gebalk des 
Klosters Haina . welches im Jahre 1328 oder gaT nom frilher gebaut sein soil. 
da ist eine 251jahrige Kurve v,on der Klargrube n. o. des Ziegenhainer Smlosses. 
deren pechschwarzes Holz tief in der Erde gelegen war - cs konnte aus der Zeit 
.. Vcr 1270" stammen. Und da ist eine ganze Anzahl van Bohrspanen vam Renthof 
Ziegenhain. vcn dem man nur so vie! wei B, daB er .. sehr aIt" sein solI. Diese und 
nodt and ere Kurven haben bisher unseren Syndlfonisierungsversudten widerstan
den. Haben wir trotz des Syndtronisieruogsapparates die ridttigen Lagen iiberse!len1 
Oder stammen die bisher nom nidtt datierten Gebaude aus der Zeit vor 12897 Wir 
woIlen das letztere annehmen und hoffen, daB es uns gelingt, mit dem ubrigen 
Material einmal bis etwa 1000 n. Chr. vorzudringen. Es kommt bei unserer Da
tierungsarbeit immer darauf an, eine groBe Anzahl von Proben eines und desselben 
Zeitraumes durdtpriifen zu konnen. Nur durdt eine mehrfadte Bestatigung werden 
die Datierungen geniigend abgeskhert. Der Zeitraum bis 1400 kann danadt aIs 
ausreidtend bearbeitet gelten (vgl. Abb. 7 u. lOa bis f. aus der die Didtte der Bestim
mungen und die Uinge der Verzahnungen ersidttlidt ist: die Zeit von 1600 bis 1750 
ist beispielsweise 14fadt belegt. die von 1550 bis 1650 sogar 20fach), fu r die weiter 
zuriickliegenden lahre modtten wir vorskntshalber nom nimt voll garantieren. 
Dom zweifeln wir keinen Augenblick daran. daB dies in absebbarer Zeit mogJim 
sein wird. 

WiT verfiigen aus dem gleichen Zeitraum nom iiber ein umfangreidtes Material 
aus Biidingen. Aschaffenburg uod Amorbadt, von dem zu erwarten steht. daB es zu 
manmer wertvollen Datierung fuhren konnte. Aum M. 1. Frh. v. Le r c hen f e Id , 
der in seiner Dissertation iiber "Die Moglichkeit der jahrringchronologismen Da
tierung von verbauten Eidtenholzern" eine Reihe suddeutsdter Baudenkmaler da
tierte, besitzt nodt einige undatierte lahrringkurven. die moglicherweise daw dienen 
werden, unsere Chronologie in weiter zuriickliegende Zeitraume zu Whren. 

Zum SdtluB ridtten wir die Biue an alle maBgeblichen Stellen. dafiir zu sor
gen, daB keine Holzproben, die aus der Zeit v 0 r 1 4 5 0 stammen uod fur jahr
ringdtronologisme Untersudtungen geeignet ersmeinen, auf den Brennholzstapel 
wandern. 
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Die Abbildungen 3.5.6 u. 8 :zeichnete Otto Brinkmann (Marburg/L ). die Abb. 9 wird mit 
freundlicher ErJauhnis von Herm Fritz Lometsch (Kassel) aus seinem Kassel ·Buch wiedergegeben . 
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