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Aus Feld und Werkstatt. 

Die Ubertragung fossiler Wirbeltierleichen auf Zellulose-Filme, 
eine neue Bergungsmcthode fUr Wirbeltiere aus der Braunkohle. 

Von EHRHARD VOIGT, 
Geologisch-Paliiontologisches Institnt der Universitiit Hane (Saale). 

Mit 3 Abbildungcn. 

Eine der Hauptsehwierigkeiten bei riel' Bergnng und Prliparation von Braunkohlen
fossilien bcsteht rlarin, daD die Kohle an del' Luft sehr bald austrocknet. N ach del' 
Ausbildnng von Schwundrissen geht die Kohle einem mehr odeI' weniger langsamen, 
meist abel' viilligen Zerfall entgegen, von dem im besten Falle nur kleine Reste, wie 
Zahne oder kleine Knochen verschont bleiben, und auch das nul' dann, wenn sie noch 
keine Risse odeI' Spl'Unge aufweisen. Auf Kohle liegellde grii1,\ere Funde, wic zusammen
hangende Skelettreste, sind daher auf die DaneI' nieht lIU erhalten. ~Ian kann den Zer
sWrungsvorgang zwar durch Tranken mit Hartungsmitteln verzo,~ern, aber ihn ganz 
aufzuhalten, gelingt nicht, da die Lusung nicht tief genng eindringt. 'l'l'otz fortgesetzter 
Triinkung schreitet die Austrocknnng unter der oberflachlich geharteten diinnen Rinde 
wei tel' fort. Das V olumen del' Kohle im Inneren schwindet daher weiter und bewirkt 
schlie1,\lich ein Zcrrei1,\en und Abbluttern del' notdUrftig gefestigten Aul.lenschicht samt 
del' darin liegcnden Knochen. 

Wie die El'fahrungen umeres Instituts bei den sicbenjiihrigen Ausgrabul1g-en in 
del' eozlinen Braunkohle des Geiseltales gezeigt haben, gibt es nur zwei ::\J[ittel, die ]'os
silien VOl' del' ZerstOrung zu bewahren. Das eine, von.J. 'YEIGELT (1) angegebene, sehr 
einfache Verfahren besteht darin, den vYassergehalt del' Kohle zu erhaltcn, indem das 
ganze KohlenstUck samt Fossileinsrhlull noch bel'gfeucht in .Grubenwasser aufbewahrt 
wird. Dies ist natiirlich nll!' bei kleineren Funden moglich und wurde von uns besonders 
zur Konservierung der buntschillernden Insekteu angewandt. In 'Vassel' aufbewahrte 
Eischalen und Knochen eignen sich auch gut fiir die ehemische Untcrsuchung derdarin 
enthaltenen Substanzen. 

Die andere ::IIethode verzichtet gl'undsatzlich auf die Erhaltung der Kohle; sie 
erfordert daher die Ubertragung des Fossilrestes auf ein anderes Medinm. Ais solches 
haben wir bisher ansschlie1,\lich Paraffin verwandt, mit dcm in einem von 'WEIGELT (1) 
bcschriebenen Verfahren die Stiicke eingegossen werden. Es kann natiirlich nur die 
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freigelegte Oberseite des Fnndes eingegossen werden, nnd so erfolgt bei del' Praparation 
in jedem Falle cine Umdrehung des Objektes, da die urspriingliche Oberseite natiirlich 
auf dem Einbettungsmedium haftet und nunmehr die in der Kohle liegende unversehrte 
Cnterseite herausprapariert wird. Die Kohle wird hierbei restlos entfernt, und das Fossil 
liegt mit del' unversehrten Unterseite nach oben auf einem Pal'affinbloek, del' del' besseren 
Haltbarkeit und der Warme-Isolation wegen in Gips eingelassen wird. 

Bei allen groBeren und derberen Resten hat sich dieses Verfahren ausgezeichnet 
bew1ihrt unt! findei auch he ute noch in vollem Umfange Anwendung. Fiir die zal'teren 
Skelette (Fisc he, Frusche, Molche, Eidechsen sowie kleine Sauger und Vugel) bietet es 
einige N achteile, insofern die Stiicke bei Hitzeeinwirkung, z. B. beim Photographieren 
mit kiinstlichem Licht oder schon bei Sonnenbestrahlung, oberflachlich leicht an schmelz en 
konnen und die zarten Skelettelemente dabei unansehnlich werden. AllBerdem macht 
sich das Einstauben gerade hier besonders llnangenehm bemerkbar, da die Staubteilchen 
im Paraffin festhaften bleiben und nur durch Abpinseln entfernt werden konnen, wobei 
abel' die Pinselborsten auf dem weichen Paraffin Schrammen erzeugen und Haut- und 
Schuppenabdriicke beschadigen. Fiir die Betrachtung unter dem Mikroskop sind die 
Paraffin platten haufig auch zn groB. 

Von ·WEIGELT mit del' Leitung d('l' A usgrabungen im Geiseltal betraut, bot sieh 
mir in diesem Sommer Gelegenheit, riu neues Bergungsverfahren auszuarbeiten. Dieses 
besitzt gegeniiber rler Paraffinmethode einige V orziige, berllht jedoch im Grnnde auf 
demselben Prinzip und erml)glicht die Herstellllng dnrchsichtiger Lackfilme, auf denen 
das Fossil ",ie ein Abziehbild haftet. Das Verfahren sci im folgenden kurz mitgeteilt: 

N a('hdem das Skelett vollstandig freigelegt ist, wird die nmgebende Kohle planiert, 
d. h. es werden zllnachst aile Unebenheiten unrl Erhebungen mit dem ;}fesser abgeschabt 
oder abgeschllitten unrl (larauf aile Vertiefnngen mit Ton ausgestrichen, bis das Fossil 
auf einer vollkommen ebenen Flache liegt. Diese Vorarbeit ist notwendig, urn fiir die 
herzllstellende "Lackhaut" eine glatte Unterlage zn schaffen, und sie eriibrigt sich natiirlich 
im FaIle cineI' von vornherein vorhandenen ebenen Flache. Es empfiehlt sich, die planierte 
Flache nieht zu klein anzulegen, sondern einen mehrere Zentimeter breiten Rand urn 
den Fund znzllgeben. NlInmehr wird im Abstand von einigen Zentimetern ein Gips
rahmen in Gestalt eines Rechtecks urn das Fossil gelegt, wobei del' Rahmen nul' ca. 2 em 
breit und noch nicht 1 em hoch zu sein braucht. N ach dem Erhlirten des Gipses winl 
mit einelll fcinen Pinsel eine hauchdiinne Schicht zahfliissigen Dextrins auf die planierte 
Flache zwischen Fossil und Gipsrahmen aufgetr,lgen, wobei man die Umrisse des be
treffenden Skeletts sorgfaltig auszieht und claraui zn achten hat, daB das Dextrin nicht 
mit der Haut odeI' den Knochen in Beriihrung kommt und auch nicht dnrch Staub oder 
Kohleteilchen verunreinigt wird. Sind die Knochen des Skeletts leicht angetrocknet, 
was sich in einem Gelhlichwerden del' bergfeucht rotbrann aussehenden Knochenmasse 
aunert, so wird del' Fund samt der planierten Flache innerhalb des Gipsrahmens mit 
diinnem Zaponlack (3 Teile Azeton auf 1 Teil Zaponlack) getrankt. Dieses geschieht 
am besten durch Betupfen mit einem weichen groBen Pinsel. Streich en und Aufdriicken 
ist dabei zu vermeiclen, urn nicht Knochenteilchen der zarten Skelette abzulOsen und zn 
verwischen. Otfene SpaIten in der Kohle, die sehr oft auftreten, werden jedoch vorher 
durch Kollodium, das mit einem feinen Pinsel anfgetragen wird, abgedichtet, urn ein 
Versickern des Zaponlackes in den Kliiften zu verhindern. Bei Wind muB das Objekt 
VOl' Staub geschiitzt werden, bis die Lackschicht erhartet ist. 1st das del' Fall, so wird 
das ganze noch einmal mit diinnem Zaponlack getriinkt. Bei Funden mit etwas derberen 
Knochen, hesonders bei groBen :b'roschen, Eidechsen und Schlangen empfiehIt sich eine 
mehrfache ,Yiederholung der Trankung mit verdiinntem Lack, besonders am Schadel, 
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damit die Knochen bis auf die Unterseite gleichmallig gehartet werden. Es ist vorteil
haft, in derartigen Fallen die Knochen allein zu tranken, um die umgebende Kohle nieht 
mit zu harten, da sie sieh ja spater vom Lack abWsen solI. 

Halt man das Fossil £tir geniigend getrankt, was bei einem Rahmen von lOX 15 em 
durch zweimaliges Tranken meistens der Fall ist, so mnJ3 die entstandene diinne Lack
hant verstarkt werden. 

Man kann dies dadurch erreichen, daJ3 man 6-8mal nnverdiinnten Zaponlack 
auftragt, lIoch muJ3 jede Schicht festgetrocknet sein, ehe der nachste Anfstrich erfolgen 
kann. Die so hergestellten Hlinte sind papicrdiinn und reiJ3en leicht, besitzen dafUr 
abel' etwas grollere Elastizitat. Starkere Haute von zellnloidartiger Beschalfenheit erzielt 
man durch zweimaliges Lackieren mit dem dicken, nnverdiinnten Zellnlose-Laek, del' 
ziemlich rasch antrocknet, was auller der erheblichen Zeitersparnis den V orteil hat, daJ3 
weniger Staub in die Lackhaut gelangt und diese vernnreinigt. Beim Lackieren mit 

F 055 itt: est 
i.tn 'ProFLl, 

Abb. 1. Schematisches Profil dnrch einen noeh auf Kohle liegenden und nach der Zel
Inlosefilm-J\Iethode behandelten [Fund. Zuunterst Braunkohle mit Fossilrest; die Un
ebenheiten der Kohle sind durch Ton ausgefiillt. Dariiber Zellulosefilm (Zaponlack 
und Zellnloselack), Papier und Gipskappe. Der Lackfillll ist zwischen Gipsring und 

Gipskappe eingespannt. 

Zellnloselack muJ3 in jedelll FaIle die Innenseite des Gipsrahlllens mitlackiert werden, da 
der Laekstreifen auf delll Gipsrahmen spater bei del' Herstellung des Gipsdeekels zugegipst 
wird, damit die Haut in den Rahmen fest eingespannt ist. N otwendig ist del' Gips
rahmen in jedem Falle, um die Laekhant mit dem Fund ausheben und praparieren zu 
konnen, und ohne den sieh die Haut bald in Falten (egen nnd rollen wiirde. 

Das AufgieJ3en der Gipskappe geschieht naeh unseren Erfahrungen am besten erst 
am folgenden Tage, urn namlich der IJackhaut inzwischen noeh die J\1oglichkeit zu geben, 
sich wahrend des Anstroekuens weiter zusammenzuzieheu. Der Gipsdeckel wiirde sie 
daran hindern, und es kommt dann leicht zur Bildung von Rissen und Spriiugen. Del' 
Gipsbrei darf jedoch nicht direkt auf die Lackhaut gebracht werden, sondern winl durch 
ein Stuck Zeitungspapier, das del' Gro/Je der Lackhaut im Rahmen entsprechen muJ3, 
von ihr isoliert. N aeh dem Erharten del' Gipskappe, die nunmehr mit dem Rahmen eine 
einheitliche Masse billIet, wird der Fund unterschralllt und mitsamt der daran haftendell 
Kohle ausgehobell. 
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Nun UUlt man die Stucke, mit del' 1T nterseite narh oben, am besten erst einige 
Stun den austrocknen. Die beim Trocknen in del' Kohle entstandenen Haarrisse be
giinstigen die glatte uIHl gefahrlose AblOsung der Kohle von dem auf del' Lackhaut 
haftenden Skelett in hohem Grade, und es ist meist die Arbeit weniger Minuten, die 
Hauptmasse der Kohle und des Tones abzubrockeln. Die Praparation wird jetzt fUr 
einige Stunden unterbrochen. Inzwischen trocknet die noch in Zwischeuraumen des 
Skeletts haftende Kohle und kann nun miihelos mit del' Nadel entfernt werden. 

1st das Fossil soweit prapariert, dall keine Kohlenpartikel mehr an den Knochen 
haften, so werden aIle Teile des SkeJetts mit sehr stark verdunnter ZaponlacklOsung (1: 6) 
mit Hilfe eines sehr feinen Pinsels getrankt. Die Losung mull so dunn sein, daLl sie 
nicht auftragt, sondern sogleich einzieht, ohne daLl ein Laekglanz entsteht oder daJJ die 
Laekhaut dmch das Losungsmittel wieder geli:ist wird. Rund um das Skelett werden 
die noch anhaftenden Tonreste mit dem Jlfesser abgeschabt, so dall die Lackhaut, noch 
eingespannt in den Rahmen, bis wm niichsten Tage weiter austrocknen kann. Erst dann wi I'd 
sie, am besten mit einem scharfen Messer, 
aus dem Rahmen heransgeschnitten, was 
sich muhelns bewerkstelligen lllJ;)t, da sie 
von dem dahinter befindlichen Gipsdeckel 
durch das Papier isolicrt ist. 

Es gilt nun noch, die Lackfilme von 
den letzten Spuren des anhaftenden Tones 
zu rellllgen. Dieses geschieht zunachst 
noch einmal durch Abschaben, del' Hest 
wi I'd mit nasser 'Vatte oder einem Lapp
chen einfach abgewaschen. Dabei wird 
auch das eingetrocknete Dextrin mit ent
fernt, das ja die glatte Ab1i5sung des 't'ones 
vom Lack ermoglicht. Die gewaschenen 
und getro'ckneten Lackfilme werden, natlir
lich auLlerhalb des Fossils, mit ein wenig 
Bohnerwachs nachgerieben und erhalten so 
einen matten Glanz. Man tut gut, die Lack
haute zuerst noeh einige W oehen zwischen 

Abb. 2. Fischskelett (Barsch) auf Zellu
losefilm in auffallendem und durchfallen-
dem Licht photographiert, X 2. Leichen
teld II, Grube Cecilie im Geiseltal bei 

Halle (Saale). (Ob. ]\1itteleozan). 

Zellstoff verpackt sanft zu pressen. Gerollte oder verb ogene Filme konnen in azeton
gesattigter Atmosphare wieder biegsam gemacht und gepreJ;)t werden. Gerissene odeI' 
infolge Spriidigkeit des Materials gesprungene Haute lassen sieh leicht Hicken, indem 
auf del' Ruekseite mit Lack ein Streifen Lackhaut libel' den RiJ;) geklebt und das Stuck 
gepreJ;)t wird. Die endgultige Anfbewahrung erfolgt am besten zwischen zwei Glasplatten. 

Die mit diesel' Methode erzielten Praparate sind einzigartig und fUr die wissen
schaftliche U ntersuchung hervorragend geeignet. Sie ermoglicht einmal die vollstHndige 
1"reilegung der stets unverletzten Unterseite des Skeletts und zeigt die Knochen in meist 
noch vollstandigerer ErhaJtung als die Paraffinmethode, da der Lack natiirlich tiefer in 
den Knochen eindringt. Del' Hauptvorteil besteht abel' darin, daJ3 man das ganze Pra
parat auf einem dmchsichtigen klm·en Film in durchfallendem Lichte (vgl. Abb. 2) unter
suchen und sogar die Ruckseite kontrollieren kann. Fur die osteologische Untersuchung 
bietet dies einen unschatzbaren Vorteil, da die Knochengrenzen del' gewohnlich goldgelb er· 
scheinenden, bei kleineren Tieren wie I<'ischen durchsichtigen Knochen ohne wei teres sicht
bar sind. Die Betrachtung im durchfallenden Licht bietet weiterhin den Vorzug, daJ;) die 
bei Fischen haufig erhaltenen Pigmentzellen auf Schuppen und Knoehen hervorragend 



76 Ehrhard Voigt, 

gut beobachtet werdeu kounen, wahrend sie in der Aufsieht kaum sichtbar sind. Von 
den ganz zarten Stiicken abgesehen, deren Durchsichtigkeit ein Durchleuchten mit Ront
genstrahlen iiberfliissig macht, eignen sich die Lackfilme natiirlich sehr gut fiir di~ An
fertigung von Rontgenaufnahmen. Etwa beim Freilegen verlorengegangene Kliochen
teile erscheinen vollstandig als Abgull. Hervorzuheben ist schlielllich der leichte Transport 
der Funde, von denen bei der durchschnittlichen GroBe unserer Objekte Hunderte in 
einer Zigarrenkiste Platz finden. 

Bei den letzten Grabungen dieses Sommers haben wir ca. 1300 Wirbeltierreste 
mit der Lackmethode geborgen, wenn auch noch nicht aile auf freier, klar durchsichtiger 
Lackhaut, sondern den verschiedenen Stadien der Bergungstechnik entsprechend. So 
wurden Zllerst mehrere Hnndert Funde ohne Planierung der Umgebung auf Lack iiber
tragen und ohne Isolierung durch Papier mit der Gipskappe versehen. Die Lackhaut 
ist in diesem FaIle, der Oberflache der Kohle entsprechend, oft recht uneben und ist 
zwischen Gipsring und Gipskappe eingespannt und ohne Gefahr fiir das Objekt heute 
meist nicht mehr Yom Gips zu IOsen. Auf diese Weise ist auch der wichtige, von 
WEIGELT (3) kiirzlich in einer vorlaufigen Mitteilung veroifentlichte Fund des Cecilio
lemur de la sauce'! WEIGELT geborgen worden. Erst spater wllrde die Methode aus
gearbeitet, die Laekfilme soweit zu verstarken, dall sie aus dem Rahmeu ausgeschnitten 
werden konnten, und noch spater erst gelang die Herstellung der nicht mehr dureh 
Tonreste getriibten, voIlkommen durchsichtigen Filme. 

Die neue Methode eignet sich besonders fiir kleinere Wirbeltiere, wie Fische, 
Molche, Frosche, Eidechsen, Schlangen, Vogel und Fledermause, kann jedoch auch mit 
demselben Erfolg bei Pflanzenresten, besonders bei Blattern, angewandt werden. Vor 
aHem die Feinstruktur an Schuppen, Haut, Haaren und Federn kommt dabei hervor
ragend zum V orschein und kann wie an einem mikroskopischen Praparat im durchfallenden 
Licht betrachtet werden. 

Allerdings sind der GroBe der Lackfilme Schranken gesetzt, doch haben wir noeh 
Filme von ca. 25 X 40 em ohne Schwierigkeiten hergestellt. Freilich muB dann der 
Rahmen breiter und die Lackhaut durch einen vierfachen Lackiiberzug mit Zellulose
Lack entsprechend verstarkt werden; auch muB vor dem Ausheben des Fundes ein mit 
Gips auszukleidender Graben rings urn den Rahmen gelegt werden, damit die Kohle 
nieht seitlich abbrockelt und tieferliegende, durch die oberflachliche Trankung nicht recht 
erfaBte Teile des Skeletts verlorengehen. Die Praparation geschieht denn auch bei 
sol chen Stiicken noch im bergfeuchten Zustand, und ein einfaches Abbrockeln kommt 
hier nicht in Frage. 

Nicht jede Kohle eignet sich gleichmaBig gut fiir die Herstellung der Lackabziige. 
Die kleinstiickig brechende Kohle der Leichenfelder auf Grnbe Cecilie lieferte bisher die 
schOns ten Praparate. Der maBgebende Faktor fiir das Gelingen bleibt jedoch stets das 
Wetter. N ur bei einigermaBen trockener Luft dringt der Lack in die Knochen ein, andern
falls bildet er nur anf der Oberflache eine weiBe Haut. Durch kiinstliche Trocknung (Be
tupfen mit Spiritns oder Azeton, Zufiihrung warmer Luft) wird nur eine augenblickliche 
Trocknung der obersten Sehicht erreicht, in die die Feuchtigkeit aus der bergfeuchten 
Kohle sofort. nachdringt und so die not.wendige Durchtrankung des Knochens verhindert. 

Umgekehrt bewirkt zu starke Austrocknung bei Hitze nicht nur ein ZerreiBen 
und Springen der Kohle und des Fossils, sondern es trocknet. zngleich die oberste Kohlen
schicht mit aus. Beim Tranken mit Lack wird dann die Kohle mit gehartet und lOBt. 
sich bei der Praparation weder yom Knochen noeh von der Lackhaut abo Hier hilft 
nur ein danerndes Feuchthalten der Fnndschicht, und schon freigelegte, aber zn stark 
ausgetroeknete Funde sind nur durch vorsichtiges Bestauben mit 'Vasser zn retten; denn 
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die trockene Kohle. nimmt begierig IYasser auf und schIieJ.lt die entstandenen Risse 
wieder, wenn die Austl'ocknung nicht schon zu groJ.le Fortschritte gemacht hat. An 
heillen Tagen haben wir sogar die schon einlackierten Funde rings urn den Gipsrahmen 
naJl gehaIteu und zugedeckt, urn das Austrocknen del' Kohle unter del' Lackhaut und 
das sonst unvermeidliche Platzen del' Hliute zu verhindern. 

Es kommt also darauf an, den richtigen Zeitpunkt fUr das erstmalige Lackieren 
zu erfassen; diesel' ist stets dann gegeben, wenn del' Knochen soweit getrocknet ist, daD 
er geniigend Lack aufnimmt, wiihrend die Kohle noch so viel Feuchtigkeit enthalten 
mllJ.l, daJ.l kein Lack in sie eindringt. 1st del' Knochen noch zu feucht gewesen und 
daher zu wenig getrHnkt, so bekommt man das Skelett nul' unvollstlindig auf die Lack
haut; ist das Ganze zu trocken, so werden Knochen und Kohle gleichmliJ.lig gehartet, 
was die Praparation auJ.lerst crschwert. 

Abb. 3. Fisch aus del' mitteleozanen Braunkohle del' Grube Cecilie, Leichenfeld II, 
Praparat auf Lackfilm, in auffallendem Licht photographiert. N atiirliche GroJ.le. 

Zllsammenfassung. 

Es wird eine Bergungsmethode fUr klein ere Wirbeltiere aus del' Braunkohle be
schrieben, deren Prinzip wie bei del' Paraffin methode darauf beruht, die unverletzte 
Unterseite del' im Gestein Iiegenden Fossilien zu gewinnell. Das Fossil wird jedoch 
anstatt auf Paraffin auf einen Lackfilm iibertragen. Das Verfahren wird dadurch ermog
licht, daB Kohle und Knochen verschiedene Aufnahmefahigkeit fiir Zaponlack besitzen. 

Del' Arbeitsgang ist foIgender: 1. Freilegen des Fundes. 2. Planieren del' Um
gebung des Fundes. 3. Herumlegen des Gipsrahmells. 4. Auftragen del' aus Dextrin 
bestehenden 1solierschicht rings urn das Fossil. 5. Erstmaliges Lackieren mit verdiinntem 
Zaponlack. 6. Zwei- oder mehrmaliges Lackieren mit Zelluloselack. 7. Auflegen eines 
Stiickes Papier in der GroJ.le des Rahmens als 1soIiermaterial gegen den Gipsdeckel. 
8. Auftragen des Gipsdeckels. 9. Unterschramen und Ausheben. 10. Etappenweises 
Abpraparieren del' Kohle und des Tones von del' Unterseite. 11. Trankung des Fossils 
nach del' Feinpraparation. 12. Ausschneiden aus dem Rahmen. 13. Abwaschen del' 
Tonreste. 14. Einreiben del' getrockneten Lackhaut mit Bohnerwachs. 15. Leichtes 
Pressen der Lackfilme. 

Das Ergebnis sind papierdiinne klare Lackfilme, auf denen das betreffende Skelett 
haftet und im durchfallenden Licht untersucht werden kann. Die Methode findet mit 
demselben Erfolg Anwendung bei del' Praparation von Blattern. 
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Uber die Herstellung von Praparaten zur kontrastreichen Wiedergabe 

fossilen Pollens. 

Von F. KIRCHHEIMER, GieBen. 

Mit Tafel 5. 

Die Pollenfiihrung vorquartarer Gesteine wird von einem sieh stan dig erweiternden 
]'orscherkreis studiert, aueh im Ausland sind neuerdings einschlagige Untersuchungen 
in Ang-riff genommen worden. Zurzeit ist die Arbeitsrichtung in hohem l\fa£e auf die 
A b b i 1 dung i hrer 0 b jek te angewiesen. Zeiehnungen sind zwar angebracht, l1liissen 
aber unter allen Umstanden durch Photograml1le erganzt werden. Sie werden in der 
Regel Yon Pollenkornern hergesteIlt, die aus dem Gestein isoliert sind und in Glyzerin
gelatine odeI' Kanadabalsam liegen. Del' nieht erhebliche Breehungsuntersehied zwischen 
diesen Medien und der Pollenexine bewirkt besonders bei del' photographischen Auf
nahme hyaliner Pollenfonnen, daB die Negative kontrastarm sind; durch Anfarben 
der Exine mit Sudan III und Verwendnng von rotempfindlichem Plattenl1laterial kann 
dem allerdings bis zu einem gewissen Grade abgeholfen werden. Kraftige Durchleuchtung 
ist aber nicht maglich, da bei Steigerung der Lichtintensitat die Einzelheiten der Exinen
skulptur l1lehr und mehr ii b erstrahlt werden. 

Seit einiger Zeit beschaftigt sich del' Verfasser mit der Entwicklung von Ver
fahren zur Verdcutlichung der Exinenskulptur des Pollens; an anderer Stelle soli auf 
die bisherigen Ergebnisse eingegangen werden. Hier sei eine Thlethode mitgeteilt, die 
der Herstellung sehr kontrastreicher Praparate von Pollenkornern und 
ahnlichen Gebilden gleicher Gro£enordnung dient. Sie schlieLlt sich an das dem Bak
teriologen gelaufige BURRI'sche Tnscheverfahren an und besitzt die diesem zukommenden 
Vorteile. 

Herstellung del' Tuscheprliparate. 

Ein reiner Ohjekttrager wird mit Leitungswasser benetzt und darin eine rise der 
pollenfiihrenden Probe (z. B. trockner Aufbereitungsriickstand von Braunkohlen) ver
rieben; dem bei Zimmertemperatur getrockneten Objekttrager haften die Teilchen gut 
an. Pelikantusche Nr. 306 M (Firma GUNTHER IVAGNER) winl mit Aqu. dest. ver
diinnt (1: 1), kurz aufgekocht und zwei Tage ruhig stehen gelassen. Aus der oberen 
Schicht wird ein Tropfen entnommen, auf den Objekttrager gesetzt und unter gelindem 
Druck mittels eines leicht angewarmtcn Deckglases iiber die Pollenprobe gequetscht. 
Die diinne Tuschelamelle trocknet im Thermostaten bei etwa 30-40 0 C innerhalb kurzer 
Zeit ohne Schwundrisse ein. Dureh Umrandung wird das Deckglas festgelegt und der 
luftdichte Verschlul.l des Praparates erzielt. 




