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Vermehrung der Trockcnsubstanz.  Ftir Lemna minor L. und Lemna poly- 
rhiza L. ist der Besitz derselben Fiihigkeit wahrscheinlich. 

Eine Assimilation der etwa durch Zersetzung dcr organischen Stoffe ge- 
bildeten Kohlens~ture kann zwar nicht als ausgeschlosscn bczeichnet werdcn, 
ist abcr  unwahrscheinlich, da die Pfianzen, welchc in den Kohlens~iure enthal- 
tenden L6sungen gezogen wurdcn,  fast allgemein eine weit schlcchtere Ent- 
wickelung nahmen. Das gutc Gedeihen einiger Pflanzen im Lcitungswasscr 
beweist hiergcgcn nichts, da das Leitungswasscr nicht zu vcrnachl~ssigendc 
Mengen gelSstcr organischcr Stoiib enth~tlt. 

3. Harnstoff schcint sich als Stickstoffquelle nicht zu eignen, wahrschein- 
lich wegen giftiger Nebenwirkung.  

Auch in LSsungen yon Glykokoll  und humussaurcm Kalium gelang es uns 
his jetzt nicht, Ccratophyllum und Myriophyllum zum Wachsthum zu bringen. 

Algcn gedeihcu auch in diesen LOsungcn schr gut. 
4. Die in den organische Stoffe enthaltcnden L6sungen gezogenen Pflanzcn 

zcichneten sich meistcns durch gutcs Wachsthum vor den in rein anorganischen 
L6sungen gezogenen auffallend aus. Daraus ist zu schliessen, dass diese Pflanzen 
mit Vortheil organische Stoffe vcrarbeiten.  

5. Da manche Pflanzen cs in dell rein anorganischen L6sungen nur zu 
ciner kttmmerlichcn Entwickelung brachtcn odcr sogar abstarben, crscheint die 
Vermuthung nicht unbegrtindet,  dass diese Arten sich in hohem Grade an die 
halbsaprophytische Lebensweise angepasst  haben. 

Es w e r d c n  d a h c r  a u c h  d i e  h O h c r c n  g r f i n e n  W a s s e r p f l a n z e n  b e i  
d e r  S e l b s f r e i n i g u n g  d c r  G c w ~ s s c r  m i t w i r k c n .  Die Vcrsuche hierfibcr 
wie fiber die Frage  der Selbstreinigung der Gcw~tsser fibcrhaupt werdcn fort- 
gesetzt. 

Mikroskopische Untersuehung g~inzlich verkohlter vorge- 
schichtlicher Nahrungsmittel aus Tirol. 

V o n  

Dr. Fritz Netolitzky, 
Assistent an dem pharmakologischen Institute in lnnsbruck. 

Gelegentlich der Durchforschung einer Siedelung aus der La -TSnc  Zeit 
in der N~the voll Sanzeno (Gemeinde Cles in Stid-Tirol) stiess der Leiter  der 
Ausgrabung, Herr  IIofrath v. W i e s e r l ) ,  auf  grOssere Mengen verkohlten Ge- 
treides, yon dem einige Proben auibewahrt  und mir  zur Best immung ttbergeben 
wurden. Da dic makroskopische Untersuchung keine v611ige Sicherhcit bot, 
ging ich mit dem Mikroskope an die LOsung der Fragc. 

~) Ueber die n~heren Umst~indc des Fundes wird Prof. v. Wicser seinerzeit in der 
,Zeitschrift des Ferdinandeums fiir Tirol uml Vorarlberg" ausfiihrlich berichten. 
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I. E r s t e  G e t r e i d e a r t .  

A. M a k r o s k o p i s c h e s  V e r h a l t e n :  Die Frttehte, die ihre ursprtingliche 
Gestalt so wohl bewahrt haben, dass sie auf den ersten Blick als Cerealien erkannt 

werden kSnnen, liegen ungeregel~ in einer sehwarzen, mtirben und leieht zer- 

reiblichen Masse eingebettet, in weleher man kleine, gl~tnzende Gesteins- 
splitterchen unterscheidet. LSst man diese Umhiillung yon den K(irnern, so 
zeigen diese fast durchwegs eine glatte und gl~tnzende Oberflaehe, yon der sieh 

leicht undurchsichtige, sehwarze Schuppen Risen lassen, am vollkommensten 

dort, wo mehrere KSrner untereinander zusammenhangen. Hier gelingt es ,  
selbst millimeterlange und -breite Blattchen zu erhalten, ja manehmal f~tllt so- 

gar die Frucht  wie aus zwei Schalen heraus, wobei letztere zuweilen am 

Grunde in Verbindung mit einander bleiben. Ausser diesen Frttchten findet 
man, wenn auch seltener, noch andere verkohlte Gebilde in der Grundmasse 

eingelagert und zwar runde, ungefi~hr 1 - - 2  mm im Durchmesser betragende 
KSrner und ferner noeh Bruchstiicke solcher Schuppen, wie sie oben erwi~hnt 

wurden. Dagegen fehlen Grannenreste und Theile der Aehrenspindel vollsti~ndig. 

Aus der ungeordneten Lage der KSrner, dem Fehlen yon Aehrenresten 
und dem eigenthiimlichen Aussehen der Einbettungsmasse kann man sehliessen, 

dass ausgedrosehenes Getreide der Verkohlung unterlag und dass durch nach- 
sickerndes Wasser die Zwischenriiume allmi~hlich mit Kohlenresten und Stein- 
splitterchen ausgeftillt wurden. 

Die GrSsse der KSrner betr~gt in der L~tnge 4,3--6,5 mm (dnrchschnitt- 

lich 5,5 ram), die grSsste Breite 2,5--3,5 mm (meistens 3 mm); der Querschnitt 
der in Paraffin eingeschlossenen Frucht  ist herzffirmig mit tiefer Bauehfurche, 
die Riickenflache ist stark gew(ilbt, der Keimling deutlich. 

B. M i k r o s k o p i s e h e s  V e r h a l t e n :  I. Die S p e l z e n .  Ohne vorausgehende 
Behandlung sieht man unter dem Mikroskope schwarze, undurchsichtige Massen, 
die sich nach Zusatz yon Kalilauge, Ammoniak u. s. w. nicht aufhellen. Um 
das Praparat  zur Untersuehung geeignet zu machen, wurden die erwi~hnten 

Lamellen der Kornoberflache entweder auf dem Platinbleche oder ohne Weiteres 

auf dem Objekttr~ger verascht, mit Salzs~ture behandelt und in Glycerin ein- 

gesehlossent). Es war klar, dass es sich nur um Spelzenreste handeln konnte. 
In der That sieht man die verkieselten Langzellen der O b e r h a u t  mit ihren 
welligen Wendungen und zwisehen diese eingeschaltet in versehiedener tt~tufig- 
keit (stellenweise fehlen sie fast ganz) runde Kurzzellen, die durch unvollstan- 

dige Verbrennung ihres organischen Inhaltes oft als schwarze Scheiben die 
Reihen der Langzellen unterbrechen. 

Besonders der Zellinhalt ist in der Asche leicht zu finden, ja er bildet 
sogar einen ausgezeiehneten Anhaltspunkt fiir die Bestimmung. K0nnte man 

J) Vergl. Dr. J. Hockauf: Ueber Aschengehalte yon Drogen aus dem Pfianzenreich. 
Zeitschr. d. allg. 5sterr. Apotheker-Vereines 1898, Nr. 1--3 u. 14--19. Ferner: B. Schmid, 
Ban und Funktion der Grannen unserer Getreidearten, Botan. Centralbl. 76, Heft 1 u. ft. 
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die Ze l lwandung  in Folge  ihrcr  Farblos igkei t  ~ibersehen, so fielen die blass- 

br~unl iehen oder  auch rSthlich sch immernden  Abgfisse des Zel l lumens mit  ihrcn 

feineren n n d  grSberen Zacken  als Ausdruck  der  Tf ipfelung der  W a n d  viel 

eher  in die Augen.  Die Oberhautzel len sind verh~ltnissmassig kurz  (20 - -45  tt 
lang) bei einer Breite von  6,5--12/~; doeh k o m m e n  auch Zellcn vor, die so brei~ 
als lung sind. Meist herrseht  aber  zwischen L~nge  und  Breite das Verhaltniss 
3 : 1  bis 5 : 1  vor.  

So welt  e rkenn t  m a n  die Spelzenelementc  sehr gut.  Vom H y p o d e r m  aber  
sieht man fast nichts und  die anderen  Zellen gehen  ganz  verloren,  da ihre Asche 

in Salzsaure 15slich ist. Zu ihrem 5Tachweise musste eine andere  Untersuchungs-  
art  e ingeschlagen werden,  die einfach darin bcstand,  dass die Asehe mit Weg-  

lassung der  Saure gleich in Glycer in  au fgenommen  wurde.  Zwar  ver l ieren  

dadurch  die Oberhautzel len  an Deutlichkeit ,  daffir sieht man aber  das t t y p o d e r m  
~iberatl a n d  stellenweise auch das Gewcbe der  anderen  Schichten.  Bei der  

unten fo lgenden Unte r suehung  der  F ruch t  ffihrte diese Methode allein zum Ziele. 
Man hat  dabei  nur  da rau f  zu achten, dass man  ke inen  Druck  au f  die Asche 

ausfibe und  dass das Glycer in  l angsam zntrete, damit  das  zar te  Skelett  n ieht  
so leicht zerstSrt werde.  Auch empfiehlt es sieh noch  aus demselben Grunde,  
die V c r b r e n n u n g  nicht  zu di inner Schnitte (die man  leicht erhalt, wcnn  man  

das zu un te rsuchende  K o r n  in Paraffin einbcttet)  d i rekt  auf  dem Objek t t rager  

v o r z u n e h m e n ;  nn r  muss die u  dann  um so grf indl ieher  erfolgen. Hie- 
zu ist nun  zu bemerken ,  dass sich unsere  Getre idear ten und  Mehle (mit Aus- 
nahme  der  Spelzen) beim einfachen Vcraschen  ganz  anders  verhalten,  indem 

sie bekannt l ich  nur  sehr wenig  Asehe l iefern ' )  und  dann  nur  bei A n w c n d u n g  

hoher  Hi tzegrade  durch  langere  Zeit;  in diesem R[ickstand fund ich nur  sehr 
selten i rgend welche Zellgerippe. Die vor l i egenden  K~rner  und  Spelzen ver-  

b rann ten  dagegen  leieht und  vollst~tndig und  lieferten eine grauweisse,  die ur-  
sprfingliche F o r m  ausgezeichnet  wiedergebende  Asehe, welche durch  dieses Ver- 
hal ten die mikroskopische  Un te r suchung  gut  ermSgliehte. Diese Fo rmerha l t ung  
ers t reckt  sieh nicht  nu r  auf  die grSberen  Antheile, sondern  sie geht  so weir, 

dass in den Kleberze l lcn  der  kSrnige Inha l t  zu sehen ist, dass man  die Quer- 

schnitte der  Endospermzel len  bcobach ten  k a n n  u . s . w .  ~) Frei l ich muss man  

~) Dr. L. W i t t m a c k :  Anleitung zur Erkennung organ, u. unorg~n. Beimengungen im 
Roggen- und Weizenmehl, Leipzig, Seite 28. Auch B. Schmid,  ~. a. O. 

~) 16 grosse, wohlgereinigte KSrner lieferten 0,0~ g ~veisse Asehe. lqun wiegen 16 Kern 
vom Speltweizen (frisehe Sommerfi'ucht) nach Dr. W e r n e r  (Die Sorten und der Anbau des 
Getreides) 0,725 g, nach Dr. Harz  (Samenkunde) nur 0,557 g durchschnittlieh. Auf den ersten 
Fall bereehnet entspr~tche die gefundene Asche 5,50,/0, auf den letzteren gar 7,18~ . Bei allen 
Weizenarten fiberhaupt betr~gt aber der unverbrennbare Riiekstand h5chstens 2~5~ . Der 
hShere Gehalt yon feuerfesten Bestandtheilen rfhrt bei unserer Frueht auf keinen Fall yon 
Sand her, der etwa der Oberfl~ehe der K5rner anhaftet, sondern es handelt sich zweifellos um 
kleinste mineralische Best~ndtheile, die ~Ton den verkohlten Zellw~nden nach Art eines Filters 
~us dem durchsiekernden Wasser aufgefangen wurden. Die grSberen K5rper dagegen blieben 
ausserhalb dieses Kohlenfilters und biideten die Einbettungsmasse. 
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sich an die anfangs ungewohnten Bilder gewOhnen, doch bald wird man mit 
ihnen vertrauter, wenn auch die an und fiir sich nicht gerade einfache Cere- 

alien-Untersuchung begreiflicher Weise nicht leichter geworden ist. 
Was nun die H y p o d e r m f a s e r n  anbelangt, so erscheinen ihre W~tnde 

als parallele, knotige B~lkchen, die ein ziemlich weites Lumen (3--8/~) ein- 

schliessen. Nicht selten finden sich in diesem ~thnliehe Ausg~sse wie bei den 
Langzellen der Oberhaut, nur sind sie bedeutend l~nger, spindelfOrmig mit 
spitzen Enden und viel zarter gez~hnt als jene. Die Fasern selbst liegen in 
mehreren Sehichten iibereinander und sind sehmaler als die Oberhautzellen, so dass 

in der Aufsicht meist zwei, stellenweise auch drei yon ihnen einer Langzelle 

entsprechen. 
Vom Sehwammparenehym der Spelze, ebenso yon der inneren Oberhaut 

sieht man nur undeutliche Reste; SpaltOffnungen konnten nicht aufgefunden 
werden, dagegen wurden einige Haare beobachtet. 

II. Die F r u c h t .  Sowohl im Fl~tchenpr~tparate als auch im Quersehnitte 

und im Pulver bildet die A l e u r o n s c h i c h t  die am besten gekennzeichnete 

Lage. Sie ist riberall einreihig, niemals doppelt, und grenzt sich gegen die 
anstossenden Sehichten scharf und deutlich ab. In der Flacl]e gesehen sind die 

Zellen theils eirund, theils gerundet-vieleckig, kleiner (14--26 /~ im gr6ssten 
Durehmesser) als be i  den jetzt gebauten bespelzten Weizenarten, wenn man 

bei letzteren die Maasse yon den unverasehten Kleberzellen nimmt. So betr~tgt 

ihre Gr6sse in der Fl~ehe b e i  Tritieum Spelta 30--60/L, bei T. monococcum 
20--30/ t  und endlich bei T. dicoecum 20--50 #. Schabt man dagegen yon den 

verkohlten Frrichten dieser drei Arten die Oberflache ab - -  auf andere Weise 
kann man sich kaum so leieht Vergleiehsbilder schaffen - - ,  so findet man, 
dass die Aleuronzellen nun ebenfalls wesentlieh kleiner geworden sind, und 

class ihr Durchmesser meistens ungef~thr 20/~ betr~tgt. (Spelz 15--30/~, Emmer 

t2-~-25 #, Einkorn 10--20 #.) Im Querschnittc sind sie bei dem fraglichen Korn 

meist tangential gestreckt (L~tnge 16--25 l~, H6he 12--20 #), derbwandig und 

dureh den k6rnigen Inhalt gekennzeichnet. 
Die Zellen der F r u c h t - S a m e n h a u t  sind bei Weitem nicht so deutlich 

erhalten, sind sehr zart und farblos. Am besten finder man sie durch h6heres 
und tieferes Einstellen auf unvollst~tndig verbrannten Stricken der Aleuron- 

schicht und dort wo sich reichliche t taare befinden, also am oberen Pole der 
Frucht. Dabei hat man den deutlichen Eindruck, als ob auf die Fruehtober- 
haut sogleich die Querzellen folgen wrirden, was auf ein Fehlen oder auf eine 

geringe Entwicklung der Mittelschicht deutet, eine Regel bei den bespelzten 

Weizenarten. Leider kann man an den Querzellen die fttr eine einwandfreie 

Bestimmung so wichtigen Einzelheiten nicht mit roller Sieherheit erkennen, d a  
die W~tnde in der Asehe alle ziemlich gleiehf6rmig sind nnd eine Tripfelung 
nicht zu erkennen ist. Sie sind 30--40 tt lang und 6--8 t~ breit; in der Asche 
unserer heutigen Spelz-Arten gelang ihre Auffindung nur dann, wenn die los- 

gel6sten Schiehten der Fruehthaut f~ir sich allein auf  dem Objekttr~tger ver- 
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kohlt wurden. Dabei cntstehen Bilder, die immerhin ~:~ber die GrSsse und Form 

der ver~nderten Zellen Aufsehluss geben kSnnen. So schwankt dann ihre L~nge 
ebenfalls zwisehen 30 und 40 ,u bei 6--8 ~ Breite. 

Die H a a r e  bringt man am besten zur Ansicht, wenn man vom Korne 
den oberen Pol ffir sieh allein veraseht. Sie sind alle m~ssig verdiekt, ihre 

Lichtung ist so weir oder welter als die Wanddicke und der Fusstheil ist in die 

hier besser ausgepr~gte Oberhaut deutlich eingekeilt. Oft kann man hier die 

runden Kreise an der Bruehstelle des Haares beobaehten. 
Das  E n d o s p e r m  erscheint auf den 'ers ten  Bliek sehr derbwandig, doeh 

findet man bald, dass diese Dieke durch eine Asehensehicht vorgetauseht wird, 
die wahrscheinlich aus dem verbrannten Zellinhalte hervorgegangen ist. Sonst 

sieht man noeh ab und zu in den Zellen und aueh ausserhalb derselben in 

manchen Praparaten sehwach gelbliche Gebilde, die gequollenen, einfaehen 
St~rkekSrnern sehr ~hneln, oft aber aueh ganz die ]~'orm yon Sph~rokrystallen 

besitzen. Eine befriedigende Deutung dieser Formen gelang nicht. 
Nun noch ein~ge Worte fiber die E i n b e t t u n g s m a s s e .  Sie besteht mikro- 

skopisch zum grossen Theile aus durehsichtigen Sandk6rnchen, ferner aus 

Spelzentheilen und 6fters finden sich auch einzelne beh6ftgetiipfelte Gefasse, 
die dureh Wasser aus der das Getreide deekenden Brandschicht herabge- 
sehwemmt wurden. 

E r g e b n i s s  d e r  U n t e r s u c h u n g :  G e r s t e  ist wegen des Vorhandenseins 

der einreihigen Aleuronschicht ohne Weiteres auszuschliessen. Gegen R o g g e n  

sprieht das Vorhandensein yon Spelzen; es miissten sich sonst wenigstens noch 
Reste yon Grannen und Bruchstficke der Aehrenspindel finden. Vor allem aber 

stimmt der Bau der Spelzen selbst nicht mit dem der R0ggenspelzen iiberein, 
da letztere viel langere und sehmalere Langzellen besitzen, die durch h a l b -  
m o n d f 6 r m i g e  Kurzzellen unterbroehen sind, und endlieh sind die Aleuron- 

zellen yon Roggen meist radial und nicht, wie hier, tangential gestreekt. So 

bleibt nur noch der W e i z e n  fibrig, da man Hafer schon makroskopisch ehne 
Weiteres ausschliessen muss. Aueh gegen T r i t i c u m  v u l g a r e  sprieht das 
u der Spelzen und das Fehlen der Aehrenspindel, die mangelhatte 

Entwieklung der Zellen zwischen Fraehtoberhaut und Querzellen uud die weit- 

lumigen, relativ diinnwandigen Haare. 
Schwieriger gestaltet sich nun die Frage, welcher Art des Speltweizens 

das fragliche Getreide zuzusprechen ist. Da nun manchmal zwei K~rner noeh 

typiseh mit einander zusammenhangen, entf~llt yon den drei Arten noah da s  
E i n k o r n ,  zumal dessen Aleuronzellen in der Asche kleiner sind (10--20 ~u)als 
die des untersuchten Kornes (14--26 #). Verlasst man sieh bei der Differenzial- 

Diagnose zwischen Triticum Spelta und Triticum dicoceum nur auf die Haare, 

so wird man sich aus dem Grunde fiir ersteres entseheiden, da bei diesem aueh 
die uwcerbrannten gr6sseren Haare meist ein so weites oder noeh weiteres 
Lumen besitzen als die Wanddieke betragt, w~ihrend beim Emmer die Liehtung 

racist sehmaler ist als die Wand;  doeh kommen gerade hier sehr diinnwandige 
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Haare auch nicht sclten vor. Aber auch makroskopisch stimmen die K(irner 
mehr mit dem Spelt fiberein als mit dem Emmer. Es h a n d e l t  s ieh  a l so  mi t  

h o h e r  W a h r s c h e i n l i e h k e i t  u m  T r i t i c u m  S p e l t a  L. und zwar nach der 
Kleinheit der KOrner zu urtheilen, um Sommerfrueht. Spi~ter fand ieh ein kleines 
Sttiekchen der Querzellenschicht, das nur braun geFttrbt und daher sehr gut zur 
mikroskopischen Untersuchung gceignct war; darnach waren Tritieum dicoccum 

und monococcum ausgeschlossen und war Triticum Spelta sichergestellt. 

II. Z w e i t e  G e t r e i d e a r t .  

Die Untersuchung der anderen verkohlten KSrner wurde in derselben 
Weise wie oben durchgefiihrt und bot betreffs Verbrennung und Asehe ganz 

ahnliche Verh~iltnisse dar. Auch sie waren in einer Grundmasse eingebettet, 
theils ohne fremde Beimengungen, theils bildeten sic den schon erw~ihnten unter- 

geordneten Bestandtheil des Speltweizens. 

A. M a k r o s k o p i s e h e s  V e r h a l t e n .  Die eirunden, meist 1,5 mm langen 
und fast ebenso breiten, m~issig flachgedrttckten KSrner sind an einer Stelle 
der Peripherie stark eingekerbt, so dass sic ungefi~hr nierenfSrmig erscheinen. 

Spelzen, Stengel und andere Reste der Stammpflanze seheinen vollst'hndig zu 

fehlen. Der tiussere Anbliek spricht ffir eine Hirseart. 

B. M i k r o s k o p i s c h e s  V e r h a l t e n .  Zum leichteren Naehweise yon Spelzen 
wurde die Asche zuerst mit Salzsaure behandelt, sp~tter wurden nur Glycerin- 

pri~parate untersucht. Die L a n g z e l l e u  sind meist 20--30/~ breit bei doppelter 
bis dreifaeher L~tnge und haben ziemlich regelm~tssige Seitenlappen. Kurzzellen 

fehlen vollstandig, ebenso Spalt(iffnungen. Einer Oberhautzelle entsprechen meist 
zwei bis drei H y p o d e r m f a s e r n ,  die aber nur wenig verdickte Wandungen 

zeigen; Ausgiisse ihres Lumens sind nieht selten und ahneln denen des Speltes. 
Salzsaure 15st mit Ausnahme der Langzellen und der Ausgiisse die ganze Asehe. 
Auffallend ist noch der Umstand, das den meisten Frfichten Spelzenreste fast 
g~tnzlieh fehlen 

Anfanglich gelang der Iqachweis der A l e u r o n z e l l e n  nieht, da sie in 
Folge ihrer diinnen Wandung leieht zerfielen. Sptiter konnte bei einiger Vor- 

sieht ihr Durehmesser in der Fl~iche mit 16--25/z bestimmt werden. Dieselben 
Gr0ssenverhaltnisse zeigten auch die Kleberzellen yon Panicum miliaeeum in 

der Asehe (10--25 ~), und da auch die Oberhaut der Spelze mit den gleich- 

mi~ssigeren Seitenlappen eher der Rispenhirse als der Kolbenhirse (Setaria panis 
Jessen) entspricht, entscheide ich mich trotz der relativen Kleinheit der KSrner 
ffir P a n i e u m  m i l i a c e u m  L. 

III.  Zwe i  s o n s t i g e  P f l a n z e n t h e i l e .  

Ausser den besproehenen Getreidearten wurden noch verkohlte Reste zweier 

Pflanzen gefunden. In dem ersten Falle handelt es sich um zwei H a s e l n t i s s e  

(Corylus Avellana L.), von denen das besser erhaltene Stiick 15 mm lung und 
11 mm breit ist, und zwar liegt der grSsste Breitendurehmesser dem deutlieh 
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gcspitzten Seheitel n~thcr, so dass dadurch die Frucht  verkehrt-eif6rmig wird. 
Die Schalendicke betr~gt fast 1 mm. In der Asche fanden sich keine deut- 

lichen Zcllgerfiste vor. Im anderen Falle glaubte ich anfangs die obere 

Halite einer Rosenfrucht vor mir zu haben, an der ich den Rest des Kelch- 
bl~tteransatzes zu erblicken vermeinte. Eine ziemlich regelm~tssige Vertiefung 

mit steilen W~nden an der entgegengesetzten Seite konnte man fiir die Frucht- 

h6hle halten. Das mikroskopische Bild best~itigte aber diese Vermuthung nicht, 
da Proben aus dem Inneren weder vor noeh nach der Verbrennung IIaare er- 

kennen liessen. Abgekratzte Stiiekchen der Oberfi~che zeigten in der Asche 

Skelette gerundeter vieleckiger Zcllen. DurchProbeverkohlungen im Sande konnte 
schliesslich mit Sicherheit nachgewiesen werden, dass es sich nur um Theile 

einer Z w i e b e l  (vielleicht Allium sativum) handeln konnte. Dadurch kl~irte sich 

der Wulst als Zwiebelkuehen auf; in der Vertiefung hatte die herausgefallene 
Aehse ihren friiheren Sitz und eine einzige kreisf0rmige Zwiebelsehuppe bildete 
die ,,Fruchtwand". 

Zur Bestimmung der Cellulose. 
Bemerkungen zu der Arbeit yon C. B e c k :  ,Untersuchungen iiber einige 

Bestimmungsmethoden der Cellulose". 

Von 

Dr. G. Lebbin in Berlin. 

C. B e c k  hat in seiner ktirzlieh in dieser Zeitschrift erschienenen Arbeit 1) 
tiber die Bestimmungsmethoden der Cellulose mein Rohfaserbestimmungsver- 

iahren ~) mit den Worten abgethan: ,,Das L e b b i n ' s c h e  Verfahren hat weder 
einen wissenschaftlichen noch einen praktischen Werth". 

Nachdem der Verfasser seine Einleitung vollst~tndig meiner Arbeit ent- 

nommen hat, ftthrt er (S. 159) die yon mir aufgestellten Anforderungen an ein 
brauchbares Verfahren an. Er hat aber offenbar die verschiedenen Hinweise, die 

ieh ftir die gesammte Ausfiihrung gegeben habe, nieht hinreichend gewiirdigt, 
sondern sich ausschliesslieh an die zusammenfassende kurze ,,Beschreibung der 

Methode" gehalten, welche naturgemass yon Ausfiihrungsbestimmungen frei ist. 
Andernfalls hlitte er finden miissen, dass ich ein langeres Kochen (I/2 Stunde) 

zur Quellung der St~rke vorsehreibe; die Kochzeit rechnet natiirlich erst yore 
Beginn des S i e d c n s ,  nieht yore Aufstellen auf die Flamme. Herr B e c k  hlttte 

ferner finden k0nnen, dass ich zur Vermeidung des Schltumens einen s e h r  
] a n g s a m e n  Zusatz verdiinnten Ammoniaks empfehle. Dass beim Behandeln 

yon Cerealien mit Wasserstoffsuperoxyd die Eiweissstoffe nicht vollstandig ent- 

fernt werden, babe ich bereits selbst festgestellt und mitgetheilt. Diese Beob- 
achtung yon B e c k  ist also nieht neu; ebenso ist es selbstverstandlich, dass 

~) Diese Zeitschrift 1900, 3, 158--164. 
~) Arch. Hyg. 1897, 28, 212. 


