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Jahrringchronologie einer Einbaumtruhe aus Dumpelfeld, 

Kreis Ahrweiler

von

MECHTHILD NEYSES

Zur Ausstattung der alten katholischen Pfarrkirche St. Cyriak in Dumpelfeld, Kreis 

Ahrweiler, gehdrt eine Einbaumtruhe. Die aus dem Stamm einer etwa 200 Jahre alten 

Eiche gefertigte, gut erhaltene Truhe ist 1,52 m lang, 0,40 m hoch und 0,40 m tief. Sie ist 

dicht versehen mit Eisenbandern und weist am Deckel und an der Vorderseite Beschlag- 

werk in stilisierter Lilienform auf (Abb. 1).

Abb. 1 Einbaumtruhe von Dumpelfeld, Kreis Ahrweiler (Foto RLM Trier ME 87, 175/11)
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Bei diesen aus einem Baumstamm ausgehdhlten, mit Deckel und Eisenbeschlagen 

versehenen Truhen handelt es sich um eine fruhe, einfache Form, wie sie aus den 

fruhesten Kulturschichten her bekannt ist1. Wahrend um 1200 die aus gespaltenen 

Bohlenbrettern regelmaEig gezimmerten Truhen mit Schmuckelementen auftraten, hiel- 

ten sich die Einbaumtruhen, zum Teil als bauerliche Zweckmdbel, bis in die Neuzeit2. 

Die schweren Eisenbander, ursprunglich als Mittel der Verfestigung gedacht, um auf 

diese Weise dem Quellen, Schwinden und Verwerfen des Holzes zu begegnen, dienten 

auch zur erhdhten Sicherheit fur Wertsachen und Geld. Fur die fruhen Truhen ist das 

Beschlagwerk gleichzeitig Zierelement. Neben der geschnitzten Truhe hielt sich diese 

vollstandig oder uberwiegend durch Eisenbander ornamentierte Form das ganze 14. und 

15. Jahrhundert hindurch3.

Eisenbeschlagene Einbaumtruhen finden in der Literatur recht selten Beachtung. Als 

Beispiel seien hier genannt: Eine Einbaumtruhe aus der Zeit um 1300, die sich im 

Schweizer Landesmuseum befindet4, sowie eine spatgotische Truhe in der St.-Bartholo- 

maus-Collegiatkirche in Friesach (Karnten); sie ist ebenfalls aus einem Stamm gefertigt 

und im Inneren durch Querbretter in Facher geteilt5.

Dendrochronologisch konnte Ernst Hollstein mehrfach Truhen untersuchen, darunter 

zwei neuzeitliche sowie zwei Schatztruhen des 11. Jahrhunderts aus dem Trierer Dom6. 

1972 bestimmte er die eisenbeschlagene Einbaumtruhe aus der Kapelle von Druggelte, 

Kreis Soest, nach holztechnologischen Gesichtspunkten und datierte sie in die Zeit um 

1172 n. Chr.7.

Nach stilkritischen Aspekten datiert die Einbaumtruhe von Dumpelfeld in spatgotische 

Zeit8. Diese stilkritische Einordnung sollte durch eine jahrringchronologische Untersu- 

chung des verwendeten Eichenholzes uberpruft, gegebenenfalls prazisiert oder korri- 

giert werden9.

Die dendrochronologische Untersuchung kunsthistorischer Objekte unterscheidet sich 

in erster Linie von der Bearbeitung archaologischer und bauhistorischer Holzfunde in 

der Art der MeEwertaufnahme, die in der Regel ohne Probenentnahme direkt am Objekt 

ausgefuhrt werden muE. Die Eisenbeschlage an den AuEenseiten der Truhe ermdglich- 

ten eine ungestdrte MeBwertaufnahme nur an den Innenseiten sowie den AuEenkanten 

des Deckels. Da hier die Aufnahme der Ringbreiten schwierig zu bewerkstelligen war, 

blieb nur die Mdglichkeit einer indirekten Messung mit Hilfe von Silikonabdrucken. Die

1 A. Feulner, Kunstgeschichte des Mobels seit dem Altertum (Berlin 1927). - H. Schmitz, Das Mobelwerk. Die 

Mdbelformen vom Altertum bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts (Berlin 1926).

2 H. Kreisel, Die Kunst des Deutschen Mobels Bd. 1. Von den Anfangen bis zum Hochbarock (Munchen 1968).

3 Feulner a. a. O. (Anm. 1). - Kreisel a. a. O. (Anm. 2).

4 Kreisel a. a. O. (Anm. 2).

5 K. G. Stephani, Der alteste deutsche Wohnbau und seine Einrichtung. II (Leipzig 1903) 614.

6 E. Hollstein, Mitteleuropaische Eichenchronolgie. Trierer Grabungen und Forschungen 11 (Mainz 1980) 66. 94. 161 f.

7 E. Hollstein, Jahrringchronologie der Baumlade von Druggelte. Westfalen 50, 1972, H. 1-4, 95.

8 P. Clemen, Die Kunstdenkmaler der Rheinprovinz - Die Kunstdenkmaler des Kreises Ahrweiler. Dumpelfeld 

(Dusseldorf 1938) 237 f.

9 Die Untersuchung erfolgte im Auftrag von Diozesankonservator Prof. Dr. F. Ronig, Amt fur kirchliche Denkmal- 

pflege. Trier.
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erstellten Kunststoffabdrucke zeigen bei scharfer Ausleuchtung unter dem Mikroskop 

das Porenbild der Jahrringe sehr deutlich10. Die Ausmessung der Abdrucke, die somit ein 

Negativbild der Holzstruktur liefern, ergab mit Hilfe der Jahrringme^maschine und einer 

Genauigkeit von 1100 mm ein genaues Resultat (Abb. 2).

they

Abb. 2 Silikonabdrucke fur die dendrochronologische Untersuchung an der rechten, inneren Stirnseite 

(Foto RLM Trier ME 87, 179/36)

10 Die Anfertigung der Silikonabdrucke wird der Restauratorin Leonie ReiRmann, Rheinisches Landesmuseum Trier, 

verdankt. Die Methode der Ringbreitenmessung mit Hilfe von Kunststoffabdrucken wurde schon mehrfach von 

Ernst Hollstein angeregt und ausgefuhrt; hier wurde jedoch erstmals eine optimale Zusammensetzung des Silikons 

erreicht, wodurch auch die Messung engringiger Holzer moglich werden kann. Die Methode bietet auRerdem den 

Vorteil der Dokumentation und Reproduzierbarkeit der Untersuchung.



Abb. 3 Vergleich der Jahrringsequenzen
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Um eine sichere Datierung der Truhe zu gewahrleisten, waren mehrere MeBreihen an 

den inneren Stirnflachen, den Innenkanten sowie am Deckel notwendig (Tab. 1).

Nr. Ort der MeBwertaufnahme Ringzahl Splintringe Endring

la 

lb

2a, b

3

4a

4b

7

5

6

Stirnflache, innen, rechts

Stirnflache, innen, rechts

Stirnflache, innen, links

Innenkante, rechts

Innenkante, links

Innenkante, links

Stirnflache, auBen, rechts

Deckel, links

Deckel, rechts

Tabelle 1: MeRwertaufnahme

Die relativchronologische Synchronisierung der zehn einzelnen MeBreihen lies eine 

164jahrige Ringfolge feststellen. Die dendrochronologische Einordnung von einzelnen 

Holzobjekten ist oft schwer zu ermitteln, da sich in den Ringbreitenschwankungen von 

Einzelkurven nicht nur der EinfluB des Klimas widerspiegelt, sondern auch individuelle 

Reaktionen des Einzelbaumes auf andere als klimatische Einflusse zum Ausdruck 

kommen. Dennoch brachte die Synchronisierung der Truhensequenz mit der Westdeut- 

schen Standardkurve glucklicherweise bei einem Gleichlaufigkeitswert von GL = 67% 

und einem KorrelationsmaB von r = 0,56 in dem Testintervall von 500 n. Chr. bis zur 

Gegenwart eine gesicherte Datierung. Wahrend der jungste erhaltene Ring am Deckel 

der Truhe 1409 gebildet wurde, datiert das gesamte Jahrringmuster der Einbaumtruhe 

von 1246 bis 1409 (Abb. 3).

Damit ist zunachst nur der Zeitraum bestimmt, den die Jahrringe dieser Einbaumtruhe 

erfassen. Bei der Verarbeitung, insbesondere von Mobelstucken, geht das wichtige, fur 

eine genaue Bestimmung der Fallungszeit notwendige, jedoch wurm- und faulnisanfal- 

lige Splintholz verloren. An der auBeren Stirnflache war jedoch die Kern-Splint-Grenze 

erkennbar, am Deckel sogar Splintreste festzustellen (Abb. 4). Aufgrund einer Splint- 

statistik, die sich bei Eichenholz aus der Beziehung zwischen Splintring- und Kernring- 

zahl ergibt, kann das Falldatum ermittelt werden11. Die Fallung des hier verwendeten 

Eichenstammes hat unter Berucksichtigung der restlichen fehlenden Splintholzringe um 

1424 stattgefunden.
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— 
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Abb. 4 Wuchsverlauf am Deckel mit Splintrest (Foto RLM Trier ME 87, 176/4)

11 Hollstein a. a. O. (Anm. 6) 33 f. - E. Hollstein, Jahrringchronologische Datierung von Eichenholzern ohne 

Waldkante. Bonner Jahrb. 165, 1965, 12-27.
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Sowohl bei antiken als auch mittelalterlichen Holzbaukonstruktionen ist eine Verarbei- 

tung saftfrischer Holzer anhand holztechnologischer Befunde eindeutig nachgewiesen 

worden12. Bei Kunstgegenstanden oder Mobeln ist dagegen die Mbglichkeit einer Ver- 

wendung zunachst jahr- oder jahrzehntelang getrockneter Holzer nicht auszuschlieBen. 

Ein Blick in das Innere der Einbaumtruhe von Dumpelfeld zeigt augenfallig gebeilte 

beziehungsweise mit der StoBaxt gestochene Flachen (Abb. 5). Derart scharfe Schnitte 

und Abbilder von Scharten im Holz weisen auf eine Bearbeitung des Eichenstammes im 

frisch gefallten Zustand; sie schlieBen demnach eine langere Lagerungszeit des Holzes 

aus.

4.7

Abb. 5 Bearbeitungsspuren an der linken, inneren Stirnseite (Foto RLM Trier ME 87, 175/17)

12 Hollstein a. a. O. (Anm. 6) 35 f.
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Beim Hochkantstellen der Truhe zur Abnahme der Kunststoffabdrucke fiel neben 

Holzmehl und Schmutz eine kleine Silbermunze heraus, die vorher nie bemerkt worden 

war. Es handelt sich um einen einseitigen Pfennig des Landgrafen Heinrich III., der 

Reiche von Hessen (1458-1483)13 (Abb. 6).

Nachdem die Truhe nun sowohl stilistisch als auch dendrochronologisch, unterstutzt 

durch den Munzfund, genau datiert werden konnte, seien noch einige Bemerkungen zur 

Regionalanalyse des verwendeten Eichenholzes angefugt.

Im Regelfall ist die geographische Herkunft von Holzern, die dendrochronologisch 

datiert sind, nicht zweifelhaft. Bei transportablen oder mobilen Gebrauchsgegenstan- 

den, wie es fur die Einbaumtruhe von Dumpelfeld der Fall gewesen sein konnte, ist eine 

Regionalisierung des Holzes als weiterer historischer Aspekt interessant. Die Regional- 

diagnose, bei der es um die Identifizierung der Wuchsregion des untersuchten Baumes 

geht, beruht darauf, dah die Ahnlichkeit von Jahrringfolgen entsprechend dem sich 

andernden Klima mit zunehmender geographischer Entfernung zwischen den Standor- 

ten abnimmt14.

Liegt ein dicht belegtes Netz epochengleicher Einzelkurven, Lokal- oder Regionalchro- 

nologien vor, ist gegebenenfalls die unbekannte Provenienz einer Holzprobe durch 

Ahnlichkeitsvergleiche einzugrenzen. Das gilt besonders dann, wenn sich die Kurven 

benachbarter Gebiete sehr voneinander unterscheiden. Wesentlich schwieriger wird die 

Herkunftsbestimmung mit Hilfe von Lokal- beziehungsweise Regionalkurven, die nur 

geringe Unterschiede aufweisen15.

203.92

Abb. 6 Einseitiger Pfennig, Landgraf Heinrich III., Hessen (Foto RLM Trier ME 87, 182/42)

13 Die Bestimmung der Munze ubernahm freundlicherweise Raymond Weiller, Staatsmuseum Luxemburg. Fur 

Hinweise danke ich Prof. Dr. Wolfgang Binsfeld, Rheinisches Landesmuseum Trier.

14 Hollstein a. a. O. (Anm. 6) 24-26. - D. Eckstein/W. A. van Es/E. Hollstein, Beitrag zur Datierung der fruhmittelalter- 

lichen Siedlung Dorestad. Ber. ROB 25, 1975, 165-175. - H. Muller-Stoll; Vergleichende Untersuchungen uber die 

Abhangigkeit der Jahrringfolge von Holzart, Standort und Klima. Bibliotheca botanica 122, 1951, 1-93.

15 A. Delorme, Dendrochronologische Untersuchungen an Eichen des sudlichen Weser- und Leineberglandes. 

Dissertation (Gottingen 1972) 64 f.
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Vergleichssequenzen Gleichlaufig- 

keit in %

Korrelations- 

zahl

Fundstellenkurven

Hausbach, Kr. Merzig-Wadern, Wasserrinne

Vianden (Luxemburg), Burg

Alsfeld, Reg.-Bez. Darmstadt, Wohnhaus

Kirberg, Kr. Limburg, Wohnhaus

Wehrheim, Kr. Usingen, Obertor

Braubach, Rhein-Lahn-Kreis, Marksburg

Schalkenmehren, Kr. Daun, Wohnhaus

Enkirch, Kr. Bernkastel-Wittlich, Wohnhaus

Bernkastel-Kues, Kr. Bernkastel-Wittlich, Gemaldetafel

Budingen, Reg.-Bez. Darmstadt, SchloB

71,7

70,3

68,0

67,7

67,4

65,9

65,7

65,3

65,2

64,2

0,54

0,48

0,37

0,43

0,39

0,48

0,36

0,53

0,49

0,49

Lokalkurven

Bruch, Kr. Bernkastel-Kues

Trier

Marburg

Otterberg

68,6

66,3

63,8

61,3

0,46

0,51

0,54

0,51

Regionalkurven

Suddeutsche Chronologie16

Saarmosel-Chronologie

Ardennen-Eifel-Chronologie

Weserbergland-Chronologie17

Rheinmain-Chronologie

Niederrhein-Chronologie

Tabelle 2: Versuch einer Regionalanalyse

68,7

67,5

67,5

62,6

60,7

60,0

0,49

0,51

0,35

0,44

0,46

0,22

Die in Tabelle 2 zusammengestellten Gleichlaufigkeits- und Korrelationswerte fur das 

Jahrringmuster der Einbaumtruhe mit Vergleichssequenzen aus verschiedenen Wuchs- 

regionen zeigen bei einer durchschnittlichen Uberlappung von rund 100 Jahrringen 

keine signifikanten Unterschiede.

Obwohl besonders fur die Regionalchronologien deutliche Unterschiede fur ihre jewei- 

lige Wuchscharakteristik gegeben sind, ist nach dendrochronologischen Gesichtspunk- 

ten keine Aussage fiber die etwaige Provenienz des fur die Truhe verwendeten Baumes 

zu treffen. Die geringe Kurvenahnlichkeit mit niederrheinischem Material kann allenfalls 

dahingehend gewertet werden, daB das Holz wohl kaum von dortigen Standorten 

stammt. Obwohl zu vermuten ist, daB die Herkunft des verwendeten Eichenstammes in 

den Mittelgebirgsregionen des Mittelrheingebietes zu sehen ist, muE die Frage nach der 

Provenienz des Holzes fur diese Truhe letztendlich offen bleiben.

Mechthild Neyses

Rheinisches Landesmuseum

Ostallee 44

5500 Trier

16 B. Becker, Fallungsdaten romischer Bauholzer anhand einer 2350jahrigen suddeutschen Eichen-Jahrringchronolo- 

gie. Fundber. aus Baden-Wurttemberg 6, 1981, 369 f.

17 Delorme a. a. O. (Anm. 15).


