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Uber die Gliederung des Quartärs und Pleistozäns 
Von P a u l WOLDSTEDT , Bonn 

Mit 1 Abbildung im Text 

Z u s a m m e n f a s s u n g . Es werden Gründe dafür vorgebracht, daß das Holozän als beson
dere Epoche angesehen werden kann. Für das Pleistozän werden verschiedene Einteilungen vor
gelegt, von denen die in Tab. 2 wiedergegebene als beste angesehen und zur Diskussion gestellt wird. 

Im Anschluß daran wird die Frage einer weiteren Teilung sowohl der Mindel ( = Elster)- als 
auch der Saale ( = Riß)-Vereisung diskutiert. Für beides sprechen gute Gründe; doch fehlt noch eine 
sichere Bestätigung. Schließlich wird die Einteilung der Letzten Eiszeit (Würm, Weichsel) erörtert 
und eine etwas veränderte Gliederung vorgeschlagen. 

S u m m a r y . There are reasons to take the Holocene as a separate epoch. For the Pleisto
cene several divisions are discussed. The division given in table 2 seems to be the best. 

The question of a further division of the Mindel ( = Elster) and the Riss (=Saa le ) Glaciations 
is discussed, especially that of a separate "Warthe Glaciation" (Riss II ?) . There are good reasons 
for assuming longer intervals within both glaciations; but a definite answer to this question cannot 
be given so far. Lastly a new subdivision of the Last Glaciation (Würm = Weichsel) is proposed. 

I. 

Eine g roße Zahl von Forschern teilt das Q u a r t ä r ein in P l e i s t o z ä n u n d H o l o 
z ä n ( f rüher sprach m a n im deutschen Schrifttum a u d i von D i l u v i u m und A l l u v i u m ) . Die 
beiden Abschnit te s ind, w a s ihre Dauer anbe l ang t , recht ungle ich: das H o l o z ä n umfaß t 
nur rund 10 000 J a h r e , das Ple is tozän w o h l mindestens 1 M i l l i o n , viel leicht sogar erheb
lich mehr . So schlagen e inze lne Forscher, w i e z . B . R . F. FLINT (1957 , S. 2 8 4 ) vor , das 
H o l o z ä n a l s besondere Epoche verschwinden zu lassen u n d das Ganze un te r dem Be
griff des Ple is tozäns zusammenzufassen . W e n n m a n bedenkt , d a ß das H o l o z ä n offenbar 
nichts ande res ist a ls e ine In t e rg l az i a l ze i t , die auf die Le tz te Eiszei t folgt u n d der vo raus 
sichtlich e ine neue Eiszeit folgen w i r d , d a n n scheint dieser Vorschlag durchaus berechtigt 
zu sein. 

Aber d e m steht ein a n d e r e r Gesichtspunkt entgegen. Das H o l o z ä n , das bis zu r Gegen
w a r t führ t , ist der geologischen Erforschung in g a n z ande re r Weise zugängl ich w i e a l l e 
ä l teren Format ionen . So ist hier eine Fe ing l i ede rung möglich, w i e sie sonst nicht durch
geführt w e r d e n kann . D a s S tud ium des H o l o z ä n s geht über in das a l lgemeine S tud ium 
der geologischen V o r g ä n g e (die sog. „Al lgeme ine Geo log ie" ) . M a n denke nur an die Ent
wicklung der Küsten, a n d ie Gletscher u n d In l ande i se , die vu lkanischen Erscheinungen, die 
Tiefseeböden, die Vegetat ionsgeschichte ( P o l l e n a n a l y s e ! ) usw. Die genaue Behand lung 
dieser D i n g e in der G e g e n w a r t und jüngsten V e r g a n g e n h e i t ist in e inem M a ß e möglich w i e 
bei ke iner ä l te ren geologischen Format ion . So ist d ie B e h a n d l u n g des H o l o z ä n s a ls einer 
besonderen Epoche durchaus berechtigt, u n d ich schließe mich dem Kreise derer an , die 
das H o l o z ä n als besondere Abte i lung bestehen lassen w o l l e n . Es herrscht we i tgehende 
Übere ins t immung da rübe r , d a ß der Beg inn des H o l o z ä n s bei ungefähr 10 000 J a h r e n vor 
heute anzuse tzen ist. 

W a s n u n das P l e i s t o z ä n anbe lang t , so ha t sich mi t seiner wei te ren Ein te i lung im 
J a h r e 1932 der 2. In t e rna t iona le Q u a r t ä r - K o n g r e ß in L e n i n g r a d beschäftigt. 1 ) D a m a l s 

! ) In den Kongreß-Berichten findet sich darüber allerdings keine Mitteilung. 
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w a r e n nur die v i e r a lp inen (und nordamer ikan i schen) Eiszeiten bekann t , und es w u r d e 
fo lgende Ein te i lung vorgeschlagen: 

W ü r m - E i s z e i t 1 J u n g -
R i ß / W ü r m - I n t e r g l a z i a l ( E e m 2 ) ) J P le i s tozän 

R iß -E i sze i t 1 Mi t t e l -
M i n d e l / R i ß - I n t e r g l a z i a l z e i t (Ho l s t e in ) J Ple is tozän 

Minde l -E i sze i t 1 
G ü n z / M i n d e l - I n t e r g l a z i a l z e i t ( C r o m e r ) \ P le i s tozän 

Günz-Eisze i t J 

Eine vom In te rna t iona len Geo logenkongreß eingesetzte Kommiss ion m i t der A u f g a b e , 
d ie Grenze P l io /P l e i s tozän festzulegen, k a m 1 9 4 8 z u dem Ergebnis , d a ß diese Grenze 
do r t zu legen sei, w o sich die erste w e l t w e i t e , zu Vere i sungen führende A b k ü h l u n g be 
m e r k b a r mache. Dies trifft zu für den B e g i n n des C a l a b r i u m s in den m a r i n e n , für den 
Beginn des Vi l l a f r anch iums in den k o n t i n e n t a l e n Gebieten. Diese — a n sich sehr l a n g 
d a u e r n d e n — Abschni t te sind also noch vo r dem „Al t -P l e i s t ozän" e inzuordnen . M a n ha l f 
sich zunächst, i n d e m m a n dem A l t - P l e i s t o z ä n e in „Äl tes t -P le i s tozän" vo rans t e l l t e (so auch 
in WOLDSTEDT 1 9 5 4 ) . 

Aber die Unterscheidung von „ a l t " u n d „ä l tes t" ist nicht gut . S ie führ t sehr leicht zu 
Verwechs lungen u n d st immt auch m i t der Ein te i lung der anderen Forma t ionen nicht über 
ein, w o w i r es fast übera l l m i t „ a l t " , „ m i t t e l " und „ jung" (oder „un te r " , „ m i t t e l " u n d 
„ o b e r " ) zu tun haben . So bleibt nichts w e i t e r übr ig , a l s e ine Neue in te i lung des P le i s tozäns 
in diese drei Abschni t te vorzunehmen. W o aber sollen die Grenzen gezogen w e r d e n ? 

Es l iegt nahe , den langen Abschnit t , der neu zum Ple i s tozän g e k o m m e n ist, das C a l a -
b r i u m bzw. V i l l a f r a n c h i u m im we i t e r en S inne , a ls A l t -P l e i s t ozän zu bezeichnen. Die F r a g e 
ist nur , w o die obere Grenze zu legen ist. H . L . M o v i u s ( 1 9 4 9 ) ha t i n einer ausführl ichen 
A r b e i t das g a n z e V i l l a f r anch ium m i t der Günz-Eiszei t pa ra l l e l i s i e r t . D a s k a n n nun ke ines 
f a l l s zutreffen. N a c h neueren Unte r suchungen sowohl in den A l p e n ( B . EBERL 1 9 3 0 , 
I. SCHAEFFER 1 9 5 6 , H . G R A U L 1 9 4 9 , S . VENZO 1 9 5 6 u. a . ) w i e in den N i e d e r l a n d e n ( W . H . 

Z A G W I J N 1 9 6 0 ) l i egen vor der G ü n z - K a l t z e i t noch mehre re W a r m - u n d Ka l t ze i t en , ehe 
w i r in das P l i o z ä n kommen. Sie a l l e z u s a m m e n b i lden das Vi l l a f r anch ium. Dieses ist i n 
E u r o p a sowohl faunistisch w i e floristisch charak te r i s ie r t durch t e r t i ä re R e l i k t e . In den 
I n t e r g l a z i a l e n , w i e z . B . in Tege len , S c h w a n h e i m usw. , t re ten noch d ie te r t i ä ren Fo rmen 
Carya, Pterocarya, Magnolia, Phellodendron u sw. auf. I m C r o m e r - I n t e r g l a z i a l sind diese 
Formen so gu t w i e vö l l ig ve r schwunden , u n d w i r finden zum ersten M a l e ein typisch 
q u a r t ä r e s P o l l e n d i a g r a m m (vg l . z . B. C r o m e r oder Bi l shausen) . 

Ähnlich ist es m i t der Fauna . I m V i l l a f r a n c h i u m t re ten in M i t t e l e u r o p a noch Formen 
wie Mastodon (Anancus) arvernensis u. dg l . auf. Auch diese sind im C r o m e r - I n t e r g l a z i a l 
in Mi t t e l - und W e s t e u r o p a ve r schwunden . V o n den Elefanten s ind im Vi l l a f r anch ium 
Elephas planifrons u n d E. meridionalis charakter is t isch. I m C r o m e r - I n t e r g l a z i a l en twicke l t 
sich daneben Elephas antiquus, der v o n nun a n die europäischen I n t e r g l a z i a l e beherrscht. 
So l i eg t es nahe , in Europa das A l t p l e i s t o z ä n mi t der Günz-Eiszei t aufhören zu lassen u n d 
m i t dem C r o m e r - I n t e r g l a z i a l das M i t t e l - P l e i s t o z ä n zu beginnen. 

Schwier ig ist es, e ine geeignete Grenze zwischen M i t t e l - und J u n g - P l e i s t o z ä n zu z iehen. 
M i t dem Beginn de r Riß-Eisze i t t r i t t in M i t t e l e u r o p a der echte Elephas primigenius auf, 
u n d man könn te denken , dies a ls Grenze zwischen M i t t e l - und J u n g - P l e i s t o z ä n zu be
nutzen . Ich habe dies im 2 . Bande meines „Eisze i ta l t e r s" ( 1 9 5 8 ) ge tan . D i e dadurch er
ha l t ene Ein te i lung w i r d in T a b . 1 w i ede rgegeben . 

2 ) Die Bezeichnungen Eem, Holstein und Cromer sind jünger. 
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Würm-Kaltzeit 
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Riß-Kaltzeit 

T a b e l l e 1 
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Es f ragt sich aber doch, ob die hier a n g e n o m m e n e Grenze zwischen Mi t t e l - u n d J u n g 
pleis tozän auf a l l se i t ige Zus t immung rechnen k a n n . Denn in der ausländischen L i t e r a t u r 
( v g l . z . B. d ie englische und französische L i t e r a t u r über A f r i k a ) w i r d meist übe rhaup t nur 
die Letz te Eiszei t ( W ü r m ) a l s Jungp le i s t ozän bezeichnet, w ä h r e n d die vorhergehende 
W a r m z e i t (Eem) noch z u m Mit te l -PIe i s tozän gerechnet w i r d . In mündl ichen Diskussionen 
über diese F r a g e ha t H . B. S. CÖOKE ( d a m a l s Johannesburg , S ü d a f r i k a ) vorgeschlagen, a ls 
Jungp le i s t ozän die Letz te In t e rg l az i a l ze i t (Eem) u n d die Letz te Eiszei t ( W ü r m ) zusammen
zufassen, d ie R iß -E i sze i t dagegen noch zum Mi t t e l -P Ie i s tozän zu rechnen. 

Die Grenze M i t t e l - / J u n g - P l e i s t o z ä n w ü r d e d a n n dort verb le iben , w o sie der I n q u a -
Kongreß 1 9 3 2 h ingelegt ha t , und es w ü r d e sowoh l das M i t t e l - w i e das Jung -P le i s tozän 
mi t einer I n t e r g l a z i a l z e i t beginnen. Die so ab g eg ren z t en Ze i t r äume sind z w a r sehr ve r 
schieden l a n g — und z w a r s ind sie umso l ä n g e r , je ä l te r sie s ind — aber das entspricht 
e t w a der perspekt ivischen V e r k ü r z u n g , un te r der w i r sie sehen. 

Diese eben sk izz ier te Gl iederung ist in T a b . 2 w iede rgegeben , wobei die ( roh ge
schätzte) D a u e r der einzelnen Abschnitte e ingese tz t w o r d e n ist. M i r scheint heute diese Ein
te i lung die geeignets te zu sein. 

T a b e l l e 2 

H o l o z ä n 1 0 0 0 0 J . 

Würm-Kaltzeit 
Eem-Warmzeit 

Riß-Kaltzeit 

Holstein-Warmzeit 

Mindel-Kaltzeit 
Cromer-Warmzeit 

Günz-Kaltzeit 

j- Jung-Pleistozän 100-120 00O J . ? 

Mittel-PIeistozän 300-400 000 J . ? 

, . . \ Alt-Pleistozän 1 Mill. J . ? 
Altere Warm- und Kaltzeiten J 

Zum Schluß sei noch k u r z S te l lung genommen zu dem Vorschlag v o n G. LÜTTIG ( 1 9 5 9 ) , 
der eine R e i h e von neuen Stufennamen für das mi t te leuropäische Ple is tozän einführen 
möchte. Sein Vorschlag w i r d in T a b . 3 w iedergegeben . 

Die Ein te i lung von G. LÜTTIG beruht auf d e m Begriff des Z y k l u s . Natür l i ch k a n n man 
diesen Begriff auch im Q u a r t ä r v e r w e n d e n 3 ) . Aber dann sollte m a n logischerweise den 

3 ) G. LÜTTIG (1958) hat solche Zyklen auch seiner Einteilung des italienischen Pleistozäns 
zugrunde gelegt. 
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T a b e l l e 3 

Einteilung des mitteleuropäischen Pleistozäns nach G. LÜTTIG 

Weichsel-Glazial 
Eem-Interglazial 

Utrecht-Stufe Jung-Pleistozän 

Saale-Glazial 
Holstein-Interglazial 

Oldenburg-Stufe Mittel-PIeistozän 

Elster-Glazial 
Cromer-Interglazial 

Erfurt-Stufe 

Weybourne-Kaltzeit 
Tegelen-Warmzeit 

Alt-Pleistozän 

Aachen-Stufe 
Butley-Kaltzeit 

Z y k l u s jedesmal mi t einer K a l t z e i t beginnen — denn die ganze Format ion des Q u a r t ä r s 
fing mi t einer K a l t z e i t an — u n d mi t dem Ende der da rau f folgenden W a r m z e i t aufhören 
lassen. Der le tz te Z y k l u s w ü r d e d a n n mi t der Le tz ten Eiszeit ( W ü r m ) beginnen, u n d das 
— noch nicht beendete — H o l o z ä n w ä r e die z w e i t e Häl f te dieses le tz ten Z y k l u s . 

Es entsteht abe r die F rage , ob die Einführung von Z y k l e n mi t den d a z u no twend igen 
neuen N a m e n für das Q u a r t ä r w i rk l i ch einen G e w i n n dars te l l t . 

In Af r ika ist m a n meines Erachtens mi t der Einführung solcher Stufen-Bezeichnungen 
nicht sehr glücklich gewesen. Dor t sol l ten nach den Entschl ießungen des 3. Panaf r ikan i schen 
Kongresses in L iv ings tone ( 1957) nu r die Stufen-Bezeichnungen K a g e r a n , K a m a s i a n , 
K a n j e r a n u n d G a m b l i a n v e r w e n d e t werden , wobe i jede dieser Stufen (mi t A u s n a h m e der 
l e tz ten) eine P l u v i a l z e i t und die d a r a u f f o l g e n d e I n t e r p l u v i a l z e i t u m 
fassen sollte. M i t zunehmender Kenn tn i s e rweis t es sich aber immer mehr als n o t w e n d i g , 
d a n n noch h inzuzufügen , ob es sich im einzelnen F a l l e um die P l u v i a l - oder die T r o c k e n 
ze i t der betreffenden Stufe hande l t . Es w i r d d a n n e t w a von der „ K a m a s i a n / K a n j e r a n -
I n t e r p l u v i a l z e i t " usw. gesprochen. 

Zweifel los w ä r e es hier besser gewesen, die obengenannten Bezeichnungen auf die 
P l u v i a l e zu beschränken und für d ie In t e rp luv i a l e besondere N a m e n einzuführen, so w i e 
es in Europa und N o r d a m e r i k a übl ich ist. Denn, u m nun auf die für Mi t t e l eu ropa v o r 
geschlagene Stufen-Einte i lung zurück zu k o m m e n : d ie erste entscheidende Frage bei jedem 
V o r k o m m e n ble ibt doch immer d i e : l iegt es in einer W a r m - oder in e iner Ka l t ze i t ? D a s ist 
nicht nur wicht ig für die Beur te i lung der Faunen u n d Floren, sondern ebenso für die L a g e 
des Meeresspiegels , für das K l i m a usw. Die z w e i t e F r a g e ist d i e : w o l iegt der F u n d p u n k t 
oder das Profil in der großen E i n t e i l u n g : d .h . s ind sie a l t - , mi t te l - oder jungp le i s tozänen 
Al te r s? Die Zwischenschaltung von Stufenbezeichnungen br ingt dabei nichts Neues , Ent
scheidendes h inzu u n d ist insofern unnöt ig . 

K u r z sei h ier noch auf die F r a g e e iner we i t e ren Un te rg l i ede rung von einzelnen T e i l e n 
des Ple is tozäns e ingegangen . Die nordische E l s t e r - E i s z e i t ( = M i n d e l ) soll nach den 
Untersuchungen v o n W E S T SC DONNER (1956) im östlichen E n g l a n d durch das „ C o r t o n -
In t e r s t ad i a l " zwe ige t e i l t sein. Befinden sich aber d ie von D. F. W . BADEN-POWELL (1950 ) 
beschriebenen „Cor ton Beds" an ihrer ursprüngl ichen Lagers tä t t e ( in ca . 30 m u . d . M . , ) , 
d a n n werden w i r eher an eine in te r g l a z i a l e u n d nicht in te r s t a d i a l e B i l d u n g 
denken müssen. Denn in einem In t e r s t ad i a l können w i r einen so hohen Ozeanspiegel nicht 
e r w a r t e n . Auch d ie Ter rassenfo lge im mit t leren u n d unteren Rhe ingeb ie t spricht für e ine 
Zwei te i lung der Elster- oder Minde l -E i sze i t . Dieser gehören die Obere und die M i t t l e r e 
Mi t te l t e r rasse an . Beide zeigen einen eigenen Schot terkörper und s ind durch einen be t rächt 
lichen Zei t raum der Erosion v o n e i n a n d e r get rennt . Auch hier könn te man eher a n ein 

II . 
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In te rg laz ia l a l s ein In ters tad ia l denken . In diesen Z e i t r a u m w i r d v o n F. E. ZEUNER ( 1 9 5 9 ) , 
B . KURTEN ( 1 9 6 0 ) und anderen d a s bekannte V o r k o m m e n von M a u e r (mit Hippopota
mus!) gestellt . 

Lange schon w i r d die Frage e ine r Z w e i t e i l u n g d e r R i ß - oder S a a l e - E i s 
z e i t ( im w e i t e r e n Sinne) d i sku t i e r t . A l s ich 1927 den Begriff der „"Warthe-Vereisung" 
aufstel l te , dachte ich zunächst an e ine s tärkere T r e n n u n g dieser „"Warthe-Vereisung" v o n 
der Saa l e -Vere i sung , l ieß aber d ie F r a g e zunächst offen, welcher C h a r a k t e r dem Z e i t r a u m 
zwischen W a r t h e - und Weichse l -Vere isung z u k o m m e . Es zeigte sich später , daß hier ohne 
Zweifel die Eem- In t e rg l az i a l ze i t e inzuordnen sei. D a s w a r f rüher schon von A. JESSEN 
u. a. (1918) wahrscheinl ich gemacht worden , e rgab sich aber spä ter m i t größerer Sicherhei t 
( v g l . u. a. P . WOLDSTEDT 1 9 5 4 a ) . 

W a s dann den Zwischenraum zwischen S a a l e und W a r t h e anbe lang t , so g l aub t e ich 
1929 hier nur e in In ters tadia l annehmen zu sol len. Demgegenüber betonte V. MILTHERS 
(zu le tz t 1950) i m m e r wieder , d a ß h ie r eine echte I n t e r g l a z i a l z e i t l iegen müsse. Er folger te 
dies aus der Verb re i tung des B r a u n e n Ostseeporphyrs , der im mi t t l e ren Norddeutsch land 
und im angrenzenden Polen eine ausgep räg t e A u ß e n g r e n z e zeigt . N a c h MILTHERS m u ß das 
Eis in dem Zwischenraum S a a l e / W a r t h e mindestens bis nördlich der Älands inse ln zurück
gewichen sein. Vergle ichen w a r d a s m i t der entsprechenden L a g e des Eisrandes in der Post
g laz ia lze i t , so m u ß in Mi t t e l eu ropa in dieser Phase berei ts die W ä r m e z e i t begonnen haben , 
d. h. w i r ha t ten dor t bereits „ i n t e r g l a z i a l e " Verhä l tn i s se . K. PICARD ( 1 9 6 0 ) u n d H . STREMME 
(1960) g lauben, in Sch leswig-Hols te in i n t e rg l az i a l e Böden gefunden zu haben, die in diese 
Zeit gehören sol len ( „ T r e e n e - W ä r m e z e i t " ) . Schon f rüher ha t te E. MÜCKENHAUSEN ( 1 9 3 9 ) 
betont, daß die Böden des „ W a r t h e - S t a d i u m s " denen der Weichse l -Vere isung näher s tän
den als denen der Saa l e -Vere i sung . Die Grenze leg te er an die H a u p t e n d m o r ä n e n z o n e der 
Lüneburger F l e ide (von den S c h w a r z e n Bergen bei H a r b u r g nach Südos ten) . Dieser End
moränenzug s te l l t aber nicht die äuße r s t e Ausdehnung der W a r t h e - V e r e i s u n g da r ; sondern 
diese liegt, w i e H . ILLIES (1955) nachwies , noch e t w a s we i t e r west l ich b z w . südwestl ich. So 
ist in diesem Bereich noch keine v ö l l i g e K la rhe i t vo rhanden . 

W e n n zwischen S a a l e und W a r t h e eine echte I n t e r g l a z i a l z e i t v o r h a n d e n w a r , so soll ten 
w i r einen hohenMeeresspiegel e r w a r t e n — es sei denn, d a ß diese In t e rg l az i a l ze i t nur von 
sehr kurzer D a u e r gewesen w ä r e . In der Pos tg l az i a l ze i t w u r d e das höchste „ i n t e r g l a z i a l e " 
N i v e a u erst a m E n d e des A t l a n t i k u m s erreicht. I m Borea l l ag der Meeresspiegel noch um 
1 5 — 2 0 m tiefer . In einem S a a l e / W a r t h e - I n t e r g l a z i a l müßten w i r einen ähnlichen V e r l a u f 
des Meeresspiegel -Anst iegs e r w a r t e n . W a r dies I n t e r g l a z i a l sehr k u r z , dann ist viel le icht 
n iemals ein hohes Meeresn iveau erreicht worden ; v ie l le icht lag das höchste erreichte N i v e a u 
u n t e r dem gegenwär t i gen u n d ist deshalb bisher unserer A u f m e r k s a m k e i t en tgangen . 
Hande l t e es sich abe r bei dem S a a l e / W a r t h e - I n t e r g l a z i a l um eine ebenso lange W a r m z e i t 
w i e bei den a n d e r e n In t e rg l az i a l ze i t en , so müß ten w i r für diese ein höheres Meeresn iveau 
( e t w a zwischen M o n a s t i r II u n d T y r r h e n ) e r w a r t e n . 

D a ß es sich bei dem S a a l e / W a r t h e - I n t e r g l a z i a l u m eine v e r h ä l t n i s m ä ß i g kurze W a r m 
zeit gehandel t habe , könnte v ie l le ich t aus der Ter rassenfo lge des Niederrhe ingebie ts ge 
folgert werden . In dieser ist die „ W a r t h e - V e r e i s u n g " z w a r durch eine besondere Ter rasse , 
die sog. „Krefe lder Ter rasse" , repräsen t ie r t ( v g l . u. a. W . PAAS 1 9 6 1 ) . Aber bei dieser h a n 
del t es sich offenbar um eine v e r h ä l t n i s m ä ß i g ku rz f r i s t i ge B i ldung , d ie rhe inaufwär t s b is
her nur bis in d ie Gegend von B o n n verfolgt w e r d e n konnte . W e i t e r oberhalb ist sie von 
der Unteren Mi t te l t e r rasse nicht m e h r zu t rennen. W ä h r e n d nun abe r auf der Un te r en 
Mit te l ter rasse e ine k rä f t ige Bodenb i ldung en twicke l t ist, fehlt eine solche auf der Kre fe lde r 
Mit te l te r rasse . D a r a u s folgert H . REMY ( 1 9 6 0 ) , d a ß diese kräf t ige Bodenbi ldung in die 
S a a l e / W a r t h e - I n t e r g l a z i a l z e i t gehöre . 

Ein P o l l e n d i a g r a m m , das mi t vö l l ige r Sicherhei t in die S a a l e / W a r t h e - I n t e r g l a z i a l z e i t 

e inzuordnen w ä r e , ist bisher nicht gefunden w o r d e n . Das von G. VON DER BRELIE ( 1 9 5 5 ) 
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a l s typisch für diese In t e rg l az i a l ze i t angesehene Profi l von Oberohe u n d Neuohe ( „ O h e -
I n t e r g l a z i a l z e i t " ) soll nach R. H A L L I K ( 1 9 6 0 ) mi t g roßer Wahrsche in l ichke i t in die v o r 
hergehende H o l s t e i n - I n t e r g l a z i a l z e i t gehören. 

Fassen w i r das über den Z e i t r a u m zwischen S a a l e und W a r t h e Gesagte zusammen , so 
spricht z w a r v ie les für das Vorhandense in eines echten In te rg laz ia l s an dieser S te l l e , doch 
müssen e indeut ige Beweise dafür noch erbracht w e r d e n . — 

W i r k o m m e n schließlich zu r F r a g e einer we i t e r en Gl iederung der W ü r m - oder 
W e i c h s e l - E i s z e i t . Es besteht Ein igke i t da rübe r , daß bei e t w a 2 5 — 2 8 000 J .v .h . , 
d.h. v o r dem bei e twa 1 8 — 2 0 000 J .v .h . l i egenden W ü r m - M a x i m u m , ein In t e r s t ad i a l 
v o r h a n d e n w a r , das sog. „Paudor fe r " . Höchst überraschend ist dabe i , d a ß diese W ä r m e 
schwankung sich bis in die Gegend von Göteborg in Schweden a u s g e w i r k t haben soll ( v g l . 
F. BROTZEN 1 9 6 1 ) . Aber die ausgeführ ten C 1 4 - B e s t i m m u n g e n lassen woh l k a u m einen 
Zwei fe l d a r a n , d a ß es sich hier tatsächlich um das Paudor fe r In t e r s t ad i a l handel t . 

A. LEROI-GOURHAN ( 1960) g ib t k u r z vor dem Paudor fe r ein we i t e res In te r s t ad ia l an . 
d a s A r c y - I n t e r s t a d i a l , das z w a r k u r z , abe r doch recht kräf t ig w a r . Offenbar haben 
diese beiden In t e r s t ad ia l e zusammen , die , w e n n überhaupt , nur durch einen ku rzen k ä l t e 
ren Abschnitt ge t renn t w a r e n , doch ein s tärkeres Rückschmelzen des Eises verursacht . Ein 
Eis f re iwerden der Gegend von Göteborg w ä r e abe r nur vers tändl ich, w e n n vorher , d.h. im 
M i t t e l w ü r m , noch keine V e r b i n d u n g zwischen dem Skandinav ischen und dem Brit ischen 
Eis über die Nordsee herüber v o r h a n d e n w a r . Diese Verb indung w a r wahrscheinl ich auf 
das M a x i m u m im J u n g w ü r m beschränkt . — 

Im übr igen geht es hauptsächlich um die F r a g e des sog. „Göt twe ige r I n t e r s t a d i a l s " , 
d. h. u m die F r a g e , ob die Le tz t e Eiszei t durch ein länger dauerndes , v e r h ä l t n i s m ä ß i g 
w a r m e s In t e r s t ad i a l oder ga r einen 1 2 — 1 8 000 J a h r e dauernden „ I n t e r s t a d i a l - K o m p l e x " 
unterbrochen w a r , w i e dies besonders H . GROSS ( zu l e t z t 1960) verfochten hat . 

A l s S tü tze für das Vorhandense in dieses g röße ren „Göt twe iger" In te r s tad ia l s w u r d e 
das von Edi th EBERS (1960) beschriebene „ In te r s t ad ia l von H ö r m a t i n g " angesehen. F ü r 
dieses lagen z w e i C 1 4 - D a t i e r u n g e n v o r : eines aus T o r f ergab einen W e r t von 45 300 + 
1000 J .v .h . , ein anderes aus H o l z einen solchen von mehr als 53 000 J . v .h . H . GROSS ( 1 9 6 0 ) 
w ä h l t e den ersteren, um d a m i t seinen „ G ö t t w e i g e r - I n t e r s t a d i a l - K o m p l e x " zu s tützen. Es 
ist aber die F r a g e , ob nicht der aus H o l z gewonnene W e r t von ) 5 3 0 0 0 J . vo rzuz iehen ist. 
D a n n aber k ä m e entweder das B r ö r u p - I n t e r s t a d i a l oder das E e m - I n t e r g l a z i a l in F r a g e . 
K. BRUNNACKER ( 1962) kommt in e iner neuen Untersuchung zu dem Ergebnis , d a ß es ein 
„ H ö r m a t i n g e r I n t e r s t ad i a l " nicht gebe, sondern d a ß die als solche beschriebenen A b l a g e 
rungen in das Eem- In t e rg l az i a l gehör ten . Auf jeden Fal l kann H ö r m a t i n g nicht a l s e in
deu t ige r Beweis für ein „Göt twe iger I n t e r s t a d i a l " angesehen w e r d e n . 

W a s nun den Al twürm-Abschn i t t anbe lang t , so ha t H e l g a REICH (1953) in ihrer 
A r b e i t über die In t e rg l az i a l e von G r o ß w e i l und Pfefferbichl zuerst h ingewiesen auf s t a r k e 
k l imat i sche Schwankungen , die den Beginn der Würm-E i sze i t kennzeichnen. In ihren 
P o l l e n d i a g r a m m e n kommen diese z u m Ausdruck durch abwechselnde Dominanzen von 
Pinus und Picea. Dabei bedeutet das Auft re ten der Pzra#s-Dominanz ein Herabrücken der 
Schneegrenze u m rund 1 0 0 0 m gegenüber der L a u b w a l d z e i t des I n t e r g l a z i a l s ; d . h . w i r 
ha t t en schon recht ba ld im A l t w ü r m nahezu volleiszei t l iche Verhä l tn i s se . Ähnl iches 
haben dänische Untersuchungen ( S . T . ANDERSEN 1961) für die bekann ten V o r k o m m e n 
B r ö r u p und R o d e b a e k in J u t l a n d ergeben. H i e r w a r e n bereits im A l t w ü r m vege t a t i ons 
a r m e Zeiten vo rhanden , in denen Sol i f lukt ion herrschte. Schließlich zeigte sich dieselbe 
En twick lung in den N i e d e r l a n d e n (nach ANDERSEN, DE VRIES & ZAGWITN 1 9 6 0 ) . N a c h 
den vor l i egenden C 1 4 - B e s t i m m u n g e n k a n n m a n m i t großer Wahrsche in l ichke i t fo lgern , 
d a ß die von H . REICH nachgewiesenen a l twürmze i t l i chen Abschnitte mi t P i ce^ -Dominanz 
dem Amersfoor t - und dem Brö rup- In t e r s t ad i a l entsprechen. 
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Es entsteht die F rage , ob und in welcher W e i s e diese S c h w a n k u n g e n in den Lößprofi len 
reg is t r ie r t sind, und hier l iegt es am nächsten, sie m i t dem Abwechseln von Löß- und 
Schwarze rde -Phasen zu para l le l i s ie ren , das nach F. BRANDTNER ( 1 9 5 4 , 1 9 5 6 ) auf die 
„ F - W ä r m e z e i t " folgt u n d nach T. FINK ( 1 9 5 6 ) den „S t i l l f r i ede r K o m p l e x " charakter is ier t . 
W ä h r e n d aber BRANDTNER in seiner „ F - W ä r m e z e i t " das „Göt tweiger In t e r s t ad i a l " sieht, 
pa ra l l e l i s i e r t J . FINK d ie Ver l ehmungszone an der Bas is des S t i l l f r i eder Komplexes mi t 
dem Eem-In te rg l az i a l . N a c h den heute vor l i egenden C 1 4 - B e s t i m m u n g e n ( v g l . bes. K L I M A 
& K U K L A 1 9 6 1 ) k ann es k a u m einem Zwei fe l un ter l iegen , d a ß J . FINK mi t seiner Auf f a s 
sung im Recht i s t . 4 ) 

W i r haben also die Schwarze rdephasen des S t i l l f r i ede r und ähnl icher „ K o m p l e x e " zu 
pa ra l l e l i s i e ren mit den In te r s tad ia len des A l t w ü r m s in J u t l a n d ( R o d e b a e k , Brörup) und 
in H o l l a n d (Amersfoort u s w . ) sowie mit den W a l d p e r i o d e n 1 1 und 1 3 (Tz'ced-Dominan-
zen) im Profil Großwei l -Oh l s t ed t von H . REICH ( 1 9 5 3 ) . 

Abb. 1. Schematische Kurve, den 

(roh geschätzten) Temperatur

gang der Letzten Eiszeit ver

deutlichend. Punktiert: Haupt

zeiten der Lößbildung. 

Es ergibt sich dabei e ine wichtige Fes ts te l lung: D i e Absenkung der Schneegrenze im 
Beg inn von W ü r m geschah ve rhä l t n i smäß ig schnell. S e h r b a l d w a r , w i e schon oben gesagt 
w u r d e , ein Betrag von ca . 1 0 0 0 m erreicht. Dieser k a m d e m M a x i m a l b e t r a g von ca. 1 2 0 0 m 
schon recht nahe. Nach S. T h . ANDERSEN ( 1 9 6 1 , S. 1 3 3 ) w a r schon im Abschnit t vor dem 
R o d e b a e k ( = Amers foor t ) - In te r s tad ia l d ie J u l i - T e m p e r a t u r um mindes tens 1 0 ° C a b 
gesenkt . In J u t l a n d herrschte Solif luktion, u n d in e inze lnen Gebieten begann bereits die 
Lößb i ldung . W i r können a lso die K l i m a k u r v e der Le tz ten Eiszeit nicht mi t nur g a n z 

4 ) J . FINK hat mich kürzlich nochmals durch die wichtigsten Profile des österreichischen Losses 
geführt, wofür ich ihm auch an dieser Stelle herzlichst danken möchte. 
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ger ingen S c h w a n k u n g e n beginnen lassen, w i e sie e t w a in den K u r v e n von J . FINK ( 1 9 6 0 ) 
u n d H j . MÜLLER-BECK ( 1 9 5 9 ) gezeichnet w o r d e n sind, sondern müssen berei ts im A l t 
w ü r m mi t einem a u s g e p r ä g t eiszeit l ichen K l i m a (mi t zwischengeschal teten in te r s tad ia len 
S c h w a n k u n g e n ) rechnen. 

M i t dem Ende des Brörup- In te r s t ad ia l s , d.h. bei rung 5 3 0 0 0 J a h r e n vor heute , w i r d 
m a n a m besten das A l t w ü r m begrenzen — nicht mi t dem sog. „Göt twe iger I n t e r s t a d i a l " , 
w i e ich dies 1 9 6 0 vorgeschlagen habe . Denn die Exis tenz eines solchen In te r s t ad ia l s ist 
inzwischen zweife lhaf t geworden . D a ß a l l e rd ings die K l i m a k u r v e zwischen 5 0 0 0 0 und 
3 0 0 0 0 J .v .h . so g le ichmäßig ve r l au fen sei, w i e sie von ANDERSEN, DE VRIES &; ZAGWIJN 

( 1 9 6 0 ) gezeichnet w u r d e , ist nicht sehr wahrscheinl ich. W i r w e r d e n auch in diesem, a l s 
M i t t e l w ü r m zu bezeichnenden Abschnit t m i t e inzelnen w ä r m e r e n S c h w a n k u n g e n zu 
rechnen haben. 

W i r kommen d a n n z u m In te r s tad ia l A r c y - P a u d o r f , mi t dem w i r am besten den a l s 
M i t t e l w ü r m zu bezeichnenden Abschni t t enden lassen ( w i e schon 1 9 6 0 vorgeschlagen) . Es 
folgt der J u n g w ü r m - A b s c h n i t t ( z a . 2 5 0 0 0 bis 1 0 0 0 0 J . v . h . ) m i t dem M a x i m u m der Eis
ausbre i tung. — 

Abb. 1 gibt eine schematische K u r v e der W ü r m - E i s z e i t in Mi t t e l eu ropa , d ie gegenüber 
der zule tz t ( 1 9 6 0 ) von m i r gegebenen e t w a s modif iz ier t ist. Es h a n d e l t sich u m eine roh 
geschätzte T e m p e r a t u r k u r v e , u n d z w a r im wesent l ichen eine der J u l i - T e m p e r a t u r e n . Die 
früher von mir gegebenen K u r v e n w a r e n z . T . solche des Eis randes . Sie sind aber sehr v ie l 
hypothet ischer , besonders für den ä l teren T e i l der Würm-E i sze i t . Der Aufbau eines In
landeises erfolgte sehr l a n g s a m u n d h ink te der T e m p e r a t u r - E n t w i c k l u n g , mindestens im 
Anfang , erheblich nach, w o r a u f u . a . J . BÜDEL ( 1 9 6 0 ) h ingewiesen hat . — 

Zum Schluß noch z w e i Empfeh lungen : 1 . Der Ausdruck „Göt tweiger I n t e r s t a d i a l " , 
w i e er besonders von H . GROSS ( 1 9 5 6 ) , aber auch von mi r selber ( 1 9 5 8 , 1 9 6 0 ) v e r w e n d e t 
w o r d e n ist, w i r d am besten nicht mehr a n g e w a n d t . Denn die eine Gruppe von Forschern 
vers teht da run te r ein W ü r m - I n t e r s t a d i a l , d ie andere ein In te r g l a z i a l . A b e r auch 
der Begriff: „Göt twe iger I n t e r g l a z i a l " (G. GÖTZINGER 1 9 3 5 ) w ü r d e am besten ve r schwin
den. Denn für das d a m i t gemein te Letz te I n t e r g l a z i a l ist d ie e indeut ige Bezeichnung 
„Eem" vo rhanden . 

2 . Ein zwe i t e r Begriff, den die Quar t ä rgeo logen besser nicht ve rwenden sol l ten, ist der 
des B o d e n k o m p l e x e s . Dieser von Bodenkund le rn neuerd ings vie l a n g e w a n d t e 
Begriff (auch unter der Bezeichnung „ P e d o k o m p l e x " ) ist in de r Q u a r t ä r - S t r a t i g r a p h i e 
nicht brauchbar ; denn er f aß t Abschni t te zusammen , die s t ra t igraphisch oft aufs schärfte zu 
t rennen sind. Der S t i l l f r i eder „ K o m p l e x " z . B. u m f a ß t d ie Ver l ehmungszone der Eem-
In te rg l az i a l ze i t u n d einen großen T e i l des A l t w ü r m s ; d. h. eine der wicht igsten s t r a t i g r a 
phischen Grenzen des Jungp le i s tozäns , d ie zwischen der Eem- In t e rg l az i a l ze i t und der 
Würm-Ei sze i t , ver läuf t in der M i t t e dieses Komplexes . Die A n w e n d u n g des Begriffes 
„ B o d e n k o m p l e x " b i rg t die Gefahr in sich, wich t ige s t ra t igraphische Grenzen zu übersehen. 

Die hier vorgebrachten Anschauungen sind als Diskussions-Vorschläge gedacht . Ich 
bi t te um Ä u ß e r u n g e n d a z u u n d w e r d e diese gern in „Eisze i ta l te r und G e g e n w a r t " a b 
drucken. Vie l le icht k o m m e n w i r so zu einer E in igung in der F r a g e der Gl iederung des 
Qua r t ä r s . 
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