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In dieser Publikation wird an ausgewahlten Branden in Burgen, 

Baudenkmalern sowie Museen, ihrem Wiederaufbau, von der 

Feuerschutzsicherung und alien damit zusammenhangenden Pro- 

blemen erzahlt. Es 1st ein aufregendes und gleichzeitig bedenkens- 

wertes Buch, vor allem fur diejenigen, die mit historischen Bauten 

und Museen in irgendeiner Weise zu tun haben. Sie sei alien Bur- 

genbesitzern, alien Pfarrern, Museumsleitern, Verwaltungsbeamten 

sowie auch all denen, die mit den Burgen und Schldssern und alten 

Bauwerken in unserem Land und deren Erhaltung befafit sind, 

nicht nur empfohlen, sondern auch zur Beherzigung nahegelegt. 

Das vorliegende, gut ausgestattete und groBformatig erschienene 

Buch schildert in einer mitreifienden Weise aufsehenerregende, 

exemplarisch ausgewahlte Briinde, die alle mit reichem, auch far- 

bigem Fotomaterial veranschaulicht werden. Dies sind erschreckend 

beriihmte und gleichzeitig traurige, weil verlustreiche Beispiele aus 

der jiingsten Vergangenheit in Deutschland seit etwa 1950. Die 

Brande in Schlossern, Burgen, Museen, Kirchen, offentlichen Ge- 

bauden wie Rathausern, Bibliotheken und anderen Einrichtungen, 

vor allem in alten historisch wertvollen Baudenkmalern, die der 

Nachwelt schon von ihrem historischen Alter zur Erhaltung emp

fohlen sind, geben erschreckende Kunde davon, wieviel Bausub- 

stanz in den letzten zwei Jahrzehnten durch Brande unwieder- 

bringlich vernichtet worden ist.

Die Brande in den historischen Gebauden dienen als Aufhiinger fiir 

Kapitel, in denen die Brandursachen und deren Verhinderung auf- 

gezeigt werden. So steht am Beginn des Buches der aufsehenerre

gende Brand in der Burg Trausnitz in Landshut. In einer Abstell- 

kammer entziindete ein vergessener Tauchsieder, der zur Erhitzung 

des Putzwassers diente, den Fufiboden.

Hier ist eine Publikation entstanden, die auf dem neuesten Stand 

unserer Technik zur Schadenverhiitung aufgebaut ist. Im Zusam- 

menwirken von namhaften Experten, die gleichzeitig auch noch 

brillante Schriftsteller und Schilderer sind, wird auch gezeigt, daB 

zum Schutz unserer historischen Denkmaler nicht das Wissen ein- 

zelner Fachleute, die sich mit dem Brandschutz auskennen, geniigt, 

sondern dafi sich erst aus der Summe der Erfahrung der Schutz un

serer Denkmaler ergibt.

Das Buch ist nicht im Handel erhaltlich. Es ist aber fiir Fachgre- 

mien von den zustiindigen Feuerversicherern zu erhalten.

Dirk Soechting

Ernst Hollstein

Mitteleuropaische Eichenchronologie

(Trierer dendrochronologische Forschungen zur Archdologie und 

Kunstgeschichte), Mainz (Verlag Philipp von Zabern) 1980, 273 S., 

zahlr. Abb. und Tabellen, Ln. DM 133,—

Ernst Hollstein hat im August 1979 das Ergebnis seiner eigenen 

und spater der von ihm am Landesmuseum Trier betriebenen den- 

drochronologischen Forschungen im Dienste archaologisch-kunst- 

historischer Forschungsarbeit in dem Buch „Mitteleuropaische Ei

chenchronologie" veroffentlicht. Zum ersten Male wurde damit 

dendrochronologisches Fundmaterial, im vorgelegten Faile von 

Eichenholz, anhand umfassender Untersuchungsergebnisse zugang- 

lich gemacht. Die einzelnen Holzfunde unterschiedlicher Art aus 

den verschiedensten Jahrhunderten sind geordnet nach Fundort, 

Fundumstanden, nach einer dendrochronologischen Vermessung der 

Jahrringbreiten und der daraus sich folgernden Jahrringkurven. 

Aus einer umfassenden Computerauswertung stammendes Daten- 

material wird hier zum ersten Male jedermann zugiingig gemacht, 

priifbar und somit auch fiir weitere Forschung benutzbar. Um den 

Umfang der Arbeit Hollsteins richtig erfassen zu konnen, muB hier
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festgestellt werden, daB mit Hilfe seiner Arbeit Eichenholzfunde 

verschiedenster Art in einem Zeitraum von 700 vor Christi bis zur 

Gegenwart in einer geographischen Ausdehnung von Lausanne bis 

Zwammerdam, von der Seine-Quelle bis Braunschweig, sofern sie 

nur geniigend Jahrringe zeigen, auf das Jahr genau datierbar ge- 

worden sind. Archaologen wie auch Historiker sind damit in der 

Lage, in der Bundesrepublik Deutschland, Schweiz, Frankreich, 

Luxemburg, Belgien und den Niederlanden geschichtliche ZeitmaB- 

stabe zu setzen, woven sie bisher nur zu traumen gewagt hatten. 

In den groBen Bereich historischer Stilvergleiche und Hypothesen 

von Bau- und Kunstwerken sind damit niichterne Zahlen einge- 

kehrt, die manchem angenehm oder nicht, vorerst nicht widerleg- 

bar, aber jederzeit an Hand der in Trier archivierten Holzproben 

durch Unabhiingige nachgepriift werden konnen.

Der stufenweise Aufbau und die Arbeit an der westdeutschen Eichen

chronologie im Rheinischen Landesmuseum Trier wird deutlich, wenn 

man die Masse der Holzproben vor Augen sieht, die Hollstein un- 

tersucht hat. In dem vorgelegten Buch sind allein liber 200 Unter- 

suchungsorte mit mehr als 360 archiiologischen und kunsthistori- 

schen Untersuchungsobjekten erfaBt und dargestellt. Der Rezensent, 

der selbst an der Bergung verschiedener Untersuchungsobjekte betei- 

ligt war, weiB jedoch auch urn die Schwierigkeiten der Arbeit und urn 

die vielen Holzfunde, die aus technischen Griinden, zu wenig Jahr

ringe oder andere Holzarten als Eiche — nur fiir diese Holzart sind 

die Forschungen bisher in dieser umfassenden Form abgeschlossen 

— noch der kliirenden Untersuchung harren.

H. legt mit seiner Veroffentlichung ein wissenschaftliches Werk 

vor, das sicherlich fiir die Dendrochronologie schlechthin richtung- 

weisend sein diirfte. Neben der Fliichendeckung eines so groBen Ge- 

bietes und der Datierungsmoglichkeiten der Eiche von 2600 Jahren 

zeigt der Verfasser auch den gesamten wissenschaftlichen Apparat 

auf und bietet somit ernsthaften Wissenschaftlern den Einstieg in 

die komplizierten mathematisch-statistischen Berechnungsmbglich- 

keiten in der Forschung vielschichtig ablaufender naturwissenschaft- 

licher Vorgange. Durch den Einsatz der Datenverarbeitung, und 

seit 1977 auch eines programmierbaren Rechners, wozu Hollstein 

eigene Programme entwickelt hat, sind die Unmenge von Daten, 

die verglichen werden miissen, um eine zeitliche Einordnung einer 

Holzprobe iiberhaupt moglich zu machen, nun auch ablesbar und 

unter vertretbarem Arbeitsaufwand transparent geworden. Die 

Frage der Jahrringbreite in verschiedenen Altersperioden der Bau- 

me, der verschiedenen Wuchsgebiete der Eichen, das Problem der 

Wuchsleistung der Baume in fortschreitendem Alter, die Feststel- 

lung von der Gleichlaufigkeit des Zuwachses der Eiche im Vergleich 

von benachbarten und weiter entfernteren Raumen, alles Fragen, 

die einer grofiraumigen Klarung bedurften, sind in dem vorliegen- 

den Werk angesprochen und mit mathematischer Genauigkeit be- 

legt. Die Praxis der Holzverarbeitung kommt ebenfalls nicht zu 

kurz, und hier kann ein Forscher bereits Hinweise erhalten, auf 

welche Fundumstande zu achten ist. Es wurden auch physikalische 

und holztechnologische Eigenschaften des Eichenholzes untersucht, 

soweit sie fiir die dendrochronologische Auswertung von Bedeutung 

sind.

Neben den Wuchswerttafeln der Computerliste des Rheinischen 

Landesmuseums Trier sind auch die Jahrringtafeln mit rund 380 

Jahrringkurven vorgelegt worden. Sie bieten die Grundlage zu 

weiteren Forschungen. Den grbBten Umfang des Werkes nimmt 

eine Datierungsliste nach Fundorten und Fundstellen ein. Neben 

den geschichtlichen Vorgangen, die durch diese Datierung erforscht 

werden, fallt hier die grofie Zahl der Helfer vor Ort, der Wissen- 

schaftler und Heimatforscher auf, welche sicherlich unter manchen 

Anstrengungen die Vielzahl der Holzproben bargen und zur Un

tersuchung zur Verfiigung gestellt haben. Wenn es bisher noch 

Zweifler an der Stichhaltigkeit der Untersuchungsmoglichkeiten 

von Bauwerken mittels der Dendrochronologie gegeben hat, so 

wird deren Zweifel durch die Vorlage der Ergebnisse der Unter

suchung am Westbau des Domes zu Trier sicherlich beseitigt. In 

einem Rasterverfahren wurde der Westbau nach Holzfunden un

tersucht, und in dem Schaubild kann man genauestens den Bau- 

fortgang des Domes in den Jahren 1042 bis 1074 erkennen. Hierbei 

haben sich ganz neue baugeschichtliche Erkenntnisse ergeben.

Dem Verfasser Ernst Hollstein, wie seinen ideellen und materiellen 

Helfern, vor allem jedoch auch denjenigen, die die Veroffentlichung 

dieses umfassenden Werkes durch ihre finanzielle Unterstiitzung 

erst ermoglicht haben, ist sicherlich am besten gedankt, wenn diese 

Mitteldeutsche Eichenchronologie noch in die Vergangenheit wei-
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