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Das Interglazial von Fahrenkrug in Holstein 
Ein Be i t r ag zur F r a g e des Buchenvorkommens im Jungp le i s t ozän 

V o n F.-R. AVERDIECK , Kie l 

Mit 3 Abbildungen und einer Tafel ( I ) . 

Z u s a m m e n f a s s u n g . Die Neuuntersuchung des Interglazialvorkommens von Fahrenkrug 
bei Segeberg (Holstein) ergab ein saale/weichselinterglaziales Alter (Zone e bis i). Die Angabe von 
Rotbuche, Fagus silvatica L., muß auf eine Fehlbestimmung zurückgeführt werden. 

Da bisher Rotbuchenfunde älteren Datums durch Nachuntersuchungen nicht bestätigt werden 
konnten, muß mit dem Fehlen von Fagus mindestens für das Jungpleistozän Nord- und Mittel
europas gerechnet werden. Ausnahmen, die vermutlich in ein Würm-Interstadial zu stellen sind, 
sind aus dem Alpengebiet bekannt. Möglicherweise hängen hiermit fernverwehte Buchenpollen in 
einigen Fundplätzen des Brorup-Interstadials zusammen. 

S u m m a r y . A new investigation of the interglacial of Fahrenkrug near Segeberg (Holstein) 
proved it to be of Saale/Weichsel interglacial age (Zone e—i according to JESSEN & MILTHERS 
1928). The mentioning of beech (Fagus silvatica L.) apparently was a mistake in determination. 

The older findings of beech could not be confirmed by later researches. It seems that Fagus was 
absent at least during the younger Pleistocene of Northern- and Middle-Europe. Exceptions are 
known from the Alps. Probably they come from an interstadial of the Würm Glaciation. Long 
range transported pollen grains of Fagus of some localities of the Brorup Interstadial are possibly 
connected herewith. 

Einle i tung 

Das Dorf F a h r e n k r u g , ca. 2 k m westlich von Segeberg, e r regte die Aufmerksamke i t , 
a l s man im J a h r e 1889 in ge r inge r Tiefe auf ein „ B r a u n k o h l e n l a g e r " gestoßen zu sein 
g laub te . Durch mehre re Bohrungen w a r unter e t w a 6 m Deckgebirge eine Mäch t igke i t von 
2 bis 3 m bei e ine r Ausdehnung v o n ca. 45 ha erschlossen w o r d e n . Der Versuch, dieses 
L a g e r wirtschaftlich auszubeuten, w u r d e nach A n l a g e eines tiefen Grabens im angeblichen 
Zentrum des Fe ldes aufgegeben. Schon vorher w a r ein Schachtbau herunterget r ieben w o r 
den, durch den es C. A. WEBER e rmögl icht w u r d e , den Aufbau des Flözes zu s tudieren. 
In seiner 1893 veröffentlichten A b h a n d l u n g „Uber die d i l u v i a l e F lo ra von F a h r e n k r u g in 
Hols te in" gab W E B E R ein umfassendes Bild über die Ve r l andungs fo lge und den fossilen 
Floreninhal t des Aufschlusses. D a s von ihm vorgefundene Profil l au te t in abgekürz t e r 
Fo rm: 

Geschiebelehm 4,5 m 
Waldtorf 0,75 
Sphagnumtorf 
Hypnumtorf 

0,30 Sphagnumtorf 
Hypnumtorf 0 , 0 5 - -0,12 
leberartiger Torf (Mudde) 0,25 
schwarzgrauer, pflanzenführender, sandiger Schluff 

mit Übergängen nach oben und unten 0,15 
toniger Feinsand mit humosen Beimengung en 1,0 
harter Ton (Geschiebelehm?) ca. 2,0 

In dem Ein fa l l en des Flözes u n d seiner Schichtungen sah W E B E R eine spätere S törung , 
d ie er, w ie die offensichtliche A b t r a g u n g an seiner Oberfläche, auf Gletscherschub zurück
führte. Wesent l ich w a r , daß W E B E R in dem A u f b a u der Schichten u n d ihrem Foss i l inha l t 
ein a u t o c h t h o n e s T o r f l a g e r p l e i s t o z ä n e n Al te r s e rkann te . 

Die in sorgfä l t igen Ana lysen gewonnene floristische Ausbeute enthie l t i nne rha lb der 
W a l d f l o r a die R o t b u c h e . U n t e r den Wasse rp f l anzenfunden sind die im H o l o z ä n 
bei uns fehlende N y m p h a e a c e e Cratopleura und die ausgestorbene N a j a d a c e e Paradoxo-
carpus carinatus NEHRINC he rvorzuheben . 
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Abb. 1. Ubersichtsskizze. Punktierte Linie = Grenze der Weichsel-Vereisung. 

Als die Fortschri t te späterer J a h r e eine genauere Gl iederung des Ple is tozäns e r l aub ten , 
w u r d e die S te l lung des F a h r e n k r u g e r In t e rg l az i a l s zweifelhaft . Das von W E B E R a n g e 
gebene V o r k o m m e n der Rotbuche, Fagus silvatica L., paß te nicht zu einem jungp le i s to -
zänen Al te r , w i e es nach der L a g e r u n g unter ger ingmächt igem Geschiebelehm der le tz ten 
Vere i sung zu e r w a r t e n w a r . So sahen manche Bearbe i te r ( z . B . P. RANGE 1 9 4 5 ) in dem 
T o r f l a g e r eine v o m Eis verschleppte ä l te re Scholle, welche Deutung sich jedoch schlecht 
mi t WEBERS Grabungsbefund ve r t rug . Das I n t e r g l a z i a l von F a h r e n k r u g hat a u f g r u n d 
seines F lo ren inha l tes in der I n t e r g l a z i a l - L i t e r a t u r seither stets e ine R o l l e gespielt , wobe i 
die Buchenfunde einerseits zur Deu tung solcher F u n d e anderer Gegenden herangezogen 
w u r d e n , andererse i t s dagegen z u r Begründung der F r a g w ü r d i g k e i t der Al te rss te l lung 
dienten (JESSEN & MILTHERS 1 9 2 8 , REICH 1 9 5 3 , WOLDSTEDT 1 9 5 5 ) . 

Die neuen B o h r u n g e n 

T r o t z der fundamen ta l en Bedeu tung , die dem Rotbuchen-Nachweis innerha lb der 
Vege ta t ionsen twick lung in e inem nordwestdeutschen In te rg laz ia l z u k o m m t , w a r m e r k 
w ü r d i g e r w e i s e bisher noch ke ine po l l enana ly t i sche Bearbei tung vo rgenommen w o r d e n . 

Im J a h r e 1 9 6 0 konnten vom Geologischen L a n d e s a m t Schleswig-Hols te in e inige Boh
rungen auf dem von W E B E R beschriebenen Ge lände vorgenommen w e r d e n (Abb . 2 ) . A u ß e r 
Bohrung 4 t raf ke ine andere Bohrung nach Durchstoßen der Geschiebelehmdecke auf hu-
mose Schichten, auch nicht die nahe der vermut l ichen WEBER ' schen Untersuchungss te l le 
gelegene Bohrung 3 . W e n n auch noch Bohrungen im Süden ausstehen, so scheint doch die 
Vors te l lung von einer Ausdehnung des V o r k o m m e n s auf 4 5 ha , dessen Zentrum bei Boh
rung 3 hät te l iegen sollen, über t r ieben. 
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Abb. 2. Lageplan der Bohrungen 1960. 

Die Bohrergebnisse lauten im e i n z e l n e n : 

B o h r u n g F a h r e n k r u g 1 
0 — 4,30 m Geschiebelehm 

— 4,52 Mittelsand, grau 
— 5,40 Geschiebelehm 
— 6,08 Mittelsand mit Rostbändern 
— 6,15 Ton, sandig, braun 
— 6,40 Feinsand 
— ) 10,00 Mittel-Grobsand, z. T. steinig 

B o h r u n g F a h r e n k r u g 2 
0 — 1,60 m Geschiebelehm 

— 2,10 Mittelsand, z. T. lehmig 
— 3,00 Sand, kiesig-steinig, rostbraun 
— 4,00 Mittelsand, weiß-grau 
— 7,40 Geschiebemergel, grau 
— ) 8,40 Fein-Mittelsand, grau, gelegentlich humose Flitter 

B o h r u n g F a h r e n k r u g 3 
0 — 2,00 m Geschiebelehm 

— 3,75 Geschiebemergel 
— 3,90 Ton, schluffig, kalkhaltig (Beckenton?) 
— 4,55 Geschiebelehm 
— 8,86 Geschiebemergel 
— ) 10,00 Mittel-Grobsand, z. T. steinig, kalkfrei 

B o h r u n g F a h r e n k r u g 4 
0 — 4,30 m Geschiebelehm 

— 4,95 Geschiebemerge! 
— 5,00 Geschiebemergel, humusstreifig 
— 5,30 G y 1 1 j a , schwarzbraun 
— 5,47 Feinsand, schluffig, tonig 
— 7,65 T o r f 
— 8,00 G y 1 1 j a 
— 9,00 B e c k e n t o n , schluffig, feinsandig 
— 9,40 Feinsand mit Tonlagen, B e c k e n a b s a t z 
— 14,00 Mittelsand mit Tonlagen und Feuersteinen 
— 20,75 Mittel- und Grobsand, gelegentlich Tonlagen und Steine 
— 24,00 Mittel- und Grobsand, einzelne Steine, kalkhaltig 

i 
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Der organische A n t e i l des Profiles 4 bot, d a eine Kernbohrung ungestörter Proben vor
g e n o m m e n worden w a r , gute Mögl ichke i ten für die P o l l e n a n a l y s e . In beschränktem M a ß e 
konn ten auch Makrofoss i l i en gewonnen werden , die in der nachfolgenden Profilbeschrei
bung mi t aufgeführt werden . 

P r o f i l F a h r e n k r u g , B o h r u n g 4 
5,00 — 5,30 m G y t t j a , tonig-schluffig, mit Tonstreifen. Zahlreiche Steinkerne von Pota

mogeton natans, einer von Sparganium spec, 1 Carex Sektio Eucare x-lnnen-
frucht, einige unbestimmte Samen (cf. Cruciferae). Einzelne Cyperaceen-
Epidermen. Vereinzelt Drepanoclaclus fluitans^). Pediastrum selten. 

5,30 — 5,47 F e i n s a n d , tonig-schluffig. Sehr wenig Pflanzenreste, vereinzelt Epidermis-
fetzen (cf. Potamogeton). 

5,47 — 5,55 m S p h a g n u m t o r f , stark zersetzt, sandig-tonig, außer etwas Betula-
Rinde und einzelnen U n d e f i n i e r t e n Gewebefetzen keine Makrofossilien. 

5,55 — 5,70 S p h a g n u m t o r f , mäßig zersetzt, blättrig. Überwiegend Sphagnum-
Stämmchen, Sphagnum-Art nicht mehr feststellbar. Einige Rinden von Betula 
und Pinus, Epidermen von Eriophorum. 

5,70 — 5,85 R i e d - B r a u n m o o s t o r f , mäßig bis stark zersetzt, blättrig. Überwie
gend Stämmchen von Braunmoosen. Mehrere Früchte von Carex Sektio Eu-
carex, einige Care.xr-Schlauchreste und Epidermen von Cyperaceen. Vereinzelt 
Rinde von Betula und Holzfasern von Pinus. 

5,85 — 6,00 K i e f e r n - F i c h t e n - B r u c h w a l d t o r f , bröckelig, überwiegend Co-
niferen-Rinden und Holz von Picea, 1 Steinkern von Kubus fruticosus s. 1., 
1 unbestimmte Frucht. Einige Sklerotien von Coenococcum geophilum. 

6,00 — 6,50 F i c h t e n - B r u c h w a l d t o r f mit Feinsandlinsen, bröckelig. Überwie
gend Coniferen-Rinden und Holzgrus von Picea. Zahlreiche Steinkerne von 
Rubus, meist fruticosus s. 1., Steinkern von Sambucus racemosus. Vereinzelte 
Sklerotien von Coenococcum geophilum. 

6,50 — 7,50 E r l e n - B r u c h w a l d t o r f , bröckelig. Überwiegend Holzgrus und Rin
den von Alnus. Vereinzelt Coniferen-Rinde. Früchte von Alnus und Betula. 

7,50 — 7,65 M c n j a n l t f i - B r a u n r a o o s t o r f , blättrig. Überwiegend Cratoncu-
rum filiciniim, vereinzelt Sphagnum spec . Zahlreiche Samen und Epidermen 
von Menyanthes. Einige Steinkerne von Potamogeton natans und Innen
früchte von Carex Sektio Vignea. Einige Fruchtwandstücke von Tilia cf. 
platyphyllos. Einige unbestimmte Früchte oder Samen. Gelegentlich Farnan
nuli. 

7,65 — 7,85 m G y t t j a , tonig, geschichtet, mit blättrigen Braunmoostorflagen. Früchte 
und Blattreste von Ceratophyllum submersum regelmäßig. 
Vereinzelte Früchte bzw. Samen von Potamogeton cf. gramineus, Nymphaea 
alba (cf. microsperma), Urtica dioeca und Lycopus europaeus. Einige unbe
stimmte Früchte. Braunmoos- und Sphagnum-BVittchen. 

7,85 — 8,00 F e i n d e t r i t u s - G y t t j a , tonig. weich, wenig Makrofossilien. Mehrere 
Früchte und Blattreste von Ceratophyllum submersum. Vereinzelte Früchte 
bzw. Samen von Salix, Batrachium, Umbelliferen (cf. Oenanthe), Potamoge
ton natans und Carex Sektio Vignea. 
Knospenschuppen und Holzreste, wenigstens z. T. von Quercus. 

8,00 — 9,00 T o n , feinsandstreifig, mit geringem Kies-und Grobsandanteil. Pflanzenreste 
selten, meist Holzkohle, 1 Potamogeton-Stemkern. 

Leider kam es infolge des Bohrverfahrens mit einem 1 m langen Kernrohr zu einem Kernver
lust zwischen 6,70 und 7,40 m. Hieran war zu einem Teil der Holzreichtum der Bruchtorfschicht 
schuld, zum Teil die Stauchung durch das Bohrohr. Gerade aber wegen der Stauchung ist der tat
sächliche Kernverlust wesentlich geringer zu veranschlagen, als er bei der nicht entzerrt wieder
gegebenen Teufenskala des Pollendiagramms erscheint. 

W ä h r e n d die T i e f e n l a g e und die Schichten im H a n g e n d e n und Liegenden gute Über
e ins t immung mit WEBER'S Befunden ze igen , ergeben sich beim Vergle ich der T o r f schichten 
Abweichungen . In Abb . 3 sind die vereinfachten Profile mi t den hor i zon twe i se einge
t r agenen s t ra t igraphisch wichtigen, vorherrschenden B a u m a r t e n nebeneinanderges te l l t . Es 
ze ig t sich hierbei, d a ß dem Profil von W E B E R der obere T e i l fehlt , der im Profil 4 von der 

!) Für die Bestimmung der Moose bin ich Herrn Dr. F. KOPPE, Bielefeld, zu Dank verpflichtet. 
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Abb. 3. Vergleich der Profile Grabung WEBER 1893 und Bohrung 4/1960. 

Fichtenzeit an au fwär t s e r faß t w u r d e . Dieser U m s t a n d ist aber für die Prüfung der Bu
chenfrage besonders wicht ig, d a in dem neuen Profil der fragl iche Abschnitt unbed ing t 
enthal ten sein m u ß . 

P o l l e n d i a g r a m m und V e g e t a t i o n s e n t w i c k l u n g 

Zur Pollenanalyse wurden Proben nach Möglichkeit in 5-cm-Abständen entnommen. Die Auf
bereitung erfolgte mittels Kalilauge und Acetolyse der bergfeuchten Substanz, bei Proben 5,30, 
8,00 und 8,40 m außerdem mittels Flußsäure. Ausgezählt wurde auf mindestens 200 Baumpollen 
ohne Hasel, in Ausnahmefällen auf 100 Baumpollen. 

Die Pollenerhaltung war im allgemeinen zufriedenstellend, in einigen Partien der Bruchwald
torfe jedoch sehr schlecht, worunter besonders die Identifizierbarkeit des Eichenpollens litt. Die 
Darstellung erfolgte wegen des wechselhaften Einflusses des jeweiligen Moorbestandes in der her
kömmlichen Form, bei der die Summe der Waldbäume unter Ausschluß von Corylus die Bezugs
grundlage für alle übrigen Pollentypen abgibt. 



10 F.-R. Averdieck 

Das P o l l e n d i a g r a m m (Ta fe l I ) ze ig t durchaus die bekann te Abfo lge des Eemin te rg la -
z i a l s . Die unters te G y t t j a gehört berei ts dem eichenbeherrschten Abschni t t e nach der Gl ie 
derung von JESSEN & MILTHERS an , in dem die Kiefer noch eine g röße re Rol le spielt , die 
L i n d e aber fehlt . Es dar f a ls sicher gel ten, daß das WEBER ' sche Profi l zu r gleichen Zeit 
begonnen hat . 

Der Abschnit t f ze ig t den charakterist ischen, gegenüber dem P o s t g l a z i a l verspä te t er
scheinenden H a s e l g i p f e l mi t W e r t e n bis über 400°/o der Baumpo l l ensumme. Ebenso typisch 
s ind die hohen U l m e n - und L i n d e n w e r t e , die eine beherrschende R o l l e dieser B ä u m e im 
W a l d b i l d nach R ü c k g a n g der Eiche andeuten . W i e im entsprechenden Abschnitt des Post-
g l a z i a l s fand sich der Pol len von Hedera fast r e g e l m ä ß i g . U n t e r den Lindenpol len t r i t t 
d e r Platyphyllos-Typ häufig hervor , w a s sich mi t den Fruchtfunden in diesem w i e in dem 
WEBER ' schen Profil deckt. Tilia platyphyllos ist, w i e auch aus den Untersuchungen v o n 
JESSEN & MILTHERS he rvorgeht , im Eeemin te rg l az i a l gegensätzl ich z u m Pos tg l az i a l im 
N o r d e n sehr ve rb re i t e t gewesen. 

In der Zone g ist das Carpinus-Maximum z w a r deutl ich, aber gegenüber anderen Eem-
d i a g r a m m e n nur dürftig ausgebi lde t . A u ß e r einer möglichen se lek t iven Pol lenzerse tzung 
ist insbesondere die Ü b e r r e p r ä s e n t a n z der örtl ichen Bruchtorfbi ldner Er le und Fichte d a 
für ve ran twor t l i ch zu machen. M i t diesem Abschni t t verschwindet d ie Linde , w ä h r e n d 
Eiche, U l m e und H a s e l mi t n iedr igen W e r t e n und spä te r nur noch sporadisch in den näch
sten hineinragen. 

Zone h steht un te r der Vorherrschaft von Picea, d ie gegen Ende bei anste igender Pinus 
über 40°/o erreicht. Das Po l lenb i ld w i r d zu Beginn der Zone s ta rk von Alnus beherrscht, 
obschon sich von der Er le ke iner le i Großreste im Tor f fanden. Das bedeutendste Kr i t e r i um 
dieser Zone ist d a s r e g e l m ä ß i g e Auf t re ten von Abies-Pollen, der m a x i m a l 2°/o erreicht. 
D a dieser Po l l en nicht ge rade w e i t streut (FIRBAS 1 9 4 9 ) , kann m a n annehmen, d a ß die 
Umgebung von Segeberg noch inne rha lb der eemzeit l ichen Ausbre i tung der T a n n e ge le 
gen hat . Ihr Po l l en w u r d e auch noch bei S c h l e s w i g 2 ) , nicht mehr aber in D ä n e m a r k ge 
funden (vgl . auch d ie S tud ie von SELLE 1960) . 

An der oberen Grenze tr i t t Pinus bereits a ls Bes tandte i l des Bruchmoores in Erschei
nung. Da hier auch die .W/ 'x -Kurve sowie ein Ans t ieg der Gramineenpo l l en einsetzen, ist 
d ie Pw«s-Her r scha f t w o h l nicht nur auf örtliche Moorbes iede lung zurückzuführen. V i e l 
mehr ist es im Z u g e der Kl imaverschlechterung z u r Ausb i ldung eines ausgeprägten K i e 
f e rnwa ldgür t e l s gekommen , der in gewissem G r a d e auch einen lichtbedürftigen U n t e r 
wuchs gestat tete. 

Der restliche T e i l der Torfschicht, die in ihrer Zusammense tzung die gleiche V e r n ä s -
sung andeutet , w i e sie von ANDERSEN ( 1961) in D ä n e m a r k u n d von ZAGWIJN ( 1 9 6 1 ) in 
H o l l a n d festgestel l t w u r d e , gehört der Zone i an . D e m Verschwinden der thermophi len 
B ä u m e zufolge w i r d diese Zone neuerd ings bereits in das frühe Weichse lg l az i a l gestel l t . 
Anzeichen für e ine offene Vege t a t i on sind hier aber noch recht spärl ich. Die Zunahme des 
Nich tbaumpol lens h a t ihre Ursache in erster L in ie in dem mooreigenen Bewuchs, zunächst 
durch C y p e r a c e e n , spä te r durch Calluna und Empetrum. Eine Be te i l igung von Betula nana 
ist nicht nachzuweisen . Indessen spricht der B i rkenans t i eg w i e auch die Zunahme der 
M a n n i g f a l t i g k e i t der K r a u t p o l l e n für eine gewisse Lichtung. Die Bete i l igung von Empe
trum hermaphroditum ( im P o l l e n d i a g r a m m zusammenge faß t u n d m i t Vaccinium- und 
Ledum-Typen in der K u r v e der „anderen Ericales"), viel leicht auch das Auft re ten v o n 
Rubus chamaemorus, l ä ß t auf ein Heran rücken der W a l d g r e n z e schließen. 

Der obere s t a r k zersetzte Sphagnum-Tori ( 5 , 4 7 — 5 , 5 5 ) weis t mi t seinem Minera l r e i ch 
t u m auf p e r i g l a z i a l e S törungen hin , w e n n auch sichere Anzeichen mange l s e i n w a n d f r e i 
e rkennbare r S e k u n d ä r p o l l e n fehlen. Letztere sind in dem schluffigen Feinsand im H a n -

2) Nach freundl. mündl. Mitteilung von Herrn Dr. KOLUMBE, Flamburg-Altona. 
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g e n d e n ( 5 , 3 0 — 5 , 4 7 m ) durch mehr oder wen ige r ko r rod ie r t e Pol lenexinen von Alnus, 
Pinus, Betula, Tilia und Corylus nebst F a r n - und S pbagnum-Sporen reichlich ver t re ten. 
E ine quan t i t a t i ve Erfassung erübrigt sich hier. 

Die oberste G y t t j a scheint bereits e inem In te rs tad ia l anzugehören mit ähnl ichen k l i m a 
tischen Bedingungen w i e in der Zone i. W i e we i t die ger ingen Po l l enwer te von Picea, Alnus 
u n d wärmel i ebenden Ho lza r t en , zum größ ten Te i l sicher auch von Pinus, auf Fernein
flug oder auf S e k u n d ä r v e r l a g e r u n g zurückzuführen sind, l ä ß t sich angesichts de r mine ra l i 
schen Beimengung der G y t t j a nicht entscheiden. D a die For t führung dieser Schicht offen
sichtlich gekapp t w o r d e n ist, w ie humose Streifen an der Basis des hangenden Geschiebe
l ehms zeigen, l äß t sich auch eine sichere Bes t immung des In te rs tad ia l s nicht durchführen. 
S e h r wahrscheinlich deute t aber der P m « s - A n s t i e g in Ve rb indung mi t dem Auftreten 
e inze lne r kleiner P i cea -Po l l en vom Omorika-Typ und höheren W e r t e n von Frangula 
alnus in der obersten Probe auf eine Zugehör igke i t zum Brorup- In te r s t ad ia l hin. Eine 
Frangula-H'iuiung a m Kiefernanst ieg findet sich in ähnl icher Weise in Profi len vom 
B r o r u p - H o t e l - M o o r (ANDERSEN 1 9 6 1 ) , v o n Odde rade (noch unveröffentl icht) , von H a r k s 
he ide und von Lüneburg (beide H A L L I K 1 9 5 2 , 1 9 5 5 ) , d ie sämtl ich dem Bro rup- In t e r s t ad i a l 
en t s tammen. 

W ä h r e n d die Vege ta t ionsen twick lung des In t e rg l az i a l s von der W ä r m e z e i t bis in die 
Ze i ten des heranrückenden Eises gut zu ver fo lgen ist, l iegen aus dem vorhergehenden Te i l 
k e i n e Ablagerungen vor . Von dem sandstreif igen T o n im Liegenden der T o r f e und Gy t t -
jen w u r d e n Proben in 1 0 cm Abständen untersucht. Bis auf die im D i a g r a m m verzeichnete 
P r o b e 8 , 4 0 m w a r jedoch die Po l l enmenge für eine r a t ione l l e Bearbei tung zu ger ing. 
A u ß e r d e m ließ sich ke ine Änderung der Po l l enver t e i lung innerha lb des Schichtkomolexes 
fests tel len. Als mit Sicherhei t umge lage r t l ießen sich u n r e g e l m ä ß i g v o r k o m m e n d e Sporen 
u n d Pol len des T e r t i ä r s und Al tp le i s tozäns , Pol len the rmophi le r L a u b b ä u m e und meist 
z i eml ich korrodier te Pol len von Erle, Fichte und T a n n e ausmachen. Ebenso mag seinem 
Erha l tungszus t and nach ein größerer T e i l der P ; '««s -Pol len und ein ger ingerer der Betula-
Po l l en , die in a n n ä h e r n d gleichem V e r h ä l t n i s den B a u m p o l l e n g e h a l t beherrschen, zu be
u r t e i l en sein. Un te r den m e r k w ü r d i g e r w e i s e nicht reichlichen Krau tpo l l en w a r e n Pol len 
b z w . Sporen von Hippophae, Helianthemum, Artemisia u n d Selaginella selaginoides ver 
t re ten . Die B i rkenpo l l en wiesen einen au f f a l l end hohen Ante i l kleiner za r te r T y p e n auf, 
w i e er für Betida nana bezeichnend ist. Al les in a l l em k a n n also das Sed iment a l s spät-
war thee isze i t l icher B e c k e n t o n angesprochen werden . 

Zur F r a g e der Fagus-Funde 

W i e eingangs e r w ä h n t , fä l l t das F a h r e n k r u g e r I n t e r g l a z i a l in seinem F lo rengeha l t 
ke ine swegs aus dem R a h m e n unserer b isher igen Er fahrungen über das Eemin te rg l az i a l 
h e r a u s . V o n d e r G a t t u n g Fagus w u r d e b e i d i e s e r U n t e r s u c h u n g 
k e i n e S p u r g e f u n d e n . Da es nach den vorhergehenden Ausführungen als sicher 
ge l t en kann , daß be ide Profile dem gleichen T o r f l a g e r ents tammen, d a ß das neue Profil 
A b l a g e r u n g e n eines g rößeren Zei t raumes a l s das a l te umfaß t , und daß die F lo ra nicht von 
de r benachbarter V o r k o m m e n abweicht , m u ß mi t einer Fehlbes t immung WEBERS gerechnet 
w e r d e n . W o m i t mögl icherweise eine Verwechs lung erfolgt ist, muß vö l l ig offen bleiben. 
Ein dem Fagns-VoWen im schlechten Erha l tungszus t ande nicht unähnl icher g roße r v ie r -
p o r f a l t i g e r Rumex-~Po\]en w u r d e nur e i n m a l im Fichtenbruchwaldtorf in 6 , 1 0 m Teufe 
beobachtet . Noch w e n i g e r e rk l ä rba r b le ib t die Bes t immung des Holzes . Es l ieße sich schließ
lich noch denken, d a ß infolge i rgendeiner S törung auf die wärmezei t l i chen Torfschichten 
d ie Ab lage rungen eines buchenreichen In te r s t ad ia l s , w i e es z . B . von FIRBAS ( 1 9 5 8 ) bei 
W a s s e r b u r g am Inn beschrieben w u r d e , ge l ang t w ä r e n . Gegen solche Kons t ruk t ion spricht 
jedoch sowohl das Torfprof i l selbst a ls auch die Tatsache , d a ß bei ke inem der gut unter-
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suchten u n d vo l l s t änd ig entwickel ten I n t e r s t a d i a l v o r k o m m e n von den N i e d e r l a n d e n bis 
D ä n e m a r k jemals die Buche in Erscheinung t ra t . 

Bes tä t ig t werden konn te indessen W E B E R ' S Befund, d a ß das Fahrenkruge r In t e rg l az i a l 
autochthon gewachsene Ab lage rungen dars te l l t . 

JESSEN 8C MILTHERS ( 1 9 2 8 ) e rwähnen neben F a h r e n k r u g als wei teres „ In t e rg l az i a l 

unsicheren A l t e r s " ein V o r k o m m e n bei Bergedorf östlich H a m b u r g . Auch hier w a r von 
W E B E R ( in KOERT 1 9 1 2 ) innerhalb e iner g e m ä ß i g t e n F lo ra Pol len von Fagus angegeben 
worden . Die Untersuchung eines Profiles, das in nächster Nachbarschaft und mi t sehr ähn
lichen s t ra t igraphischen Verhäl tn issen angetroffen w u r d e , e rgab jedoch ein junges post
g l a z i a l e s A l t e r (AVERDIECK 1 9 5 1 , Profil „ S t " ) . 

In der L i te ra tu r findet man noch eine Re ihe we i te re r Angaben über jungple i s tozäne 
Fagus-Vorkommen im nördlichen M i t t e l e u r o p a ( v g l . z. B. WOLDSTEDT 1 9 5 5 ) . In mehre
ren F ä l l e n sind Neuuntersuchungen vorgenommen worden , und es hat sich herausgeste l l t , 
daß en twede r die Fagus-Angaben auf Feh lbes t immungen zurückzuführen s ind ( z . B. im 
bekann ten Eemin t e rg l az i a l von Szelag = Schi l l ing bei Posen, nach SRODON 1 9 5 6 ) , oder 
d a ß infolge Vernachläss igung s t ra t igraphisch wicht iger P o l l e n t y p e n die Da t i e rung zu jung 
ausfiel ( z . B . beim buchenführenden P l iozän to r f von Eichenberg, nach CHANDA 1 9 6 0 ) . In 
manchen Fä l l en , in denen an der Zuver lä s s igke i t der Bes t immung nicht gezwe i fe l t zu w e r 
den braucht , sind Buchenpollenfunde an d e r a r t s tarken M i n e r a l g e h a l t des Sedimentes ge 
bunden, d a ß eine s ekundä re Allochthonie der Pol len wahrscheinl ich ist. Dies g i l t auch 
für ä l t e r e I n t e r g l a z i a l v o r k o m m e n , abgesehen von der T e g e l e n w a r m z e i t ( z . B. Bi lshausen, 
LÜTTIG 8c REIN 1 9 5 4 ) . Obschon Nachuntersuchungen we i t e r e r zweifelhaf ter In t e rg l az i a l e 

wünschenswer t w ä r e n , ist hinsichtlich der Buchenfrage im norddeutschen R a u m mit Über
raschungen k a u m zu rechnen. 

W e n i g e r k l a r dürften einstweilen aber die Verhä l tn i sse im Gebiet der nördl ichen V o r 
a lpen l iegen, w o nach FIRBAS ( 1 9 5 8 ) in A b l a g e r u n g e n wahrscheinlich w ü r m i n t e r s t a d i a l e n 
Al te r s gelegentl ich eine auf fä l l ig hohe FagMS-Bete i l igung zu finden ist. Die von H . REICH 
( 1 9 5 3 ) e ingehend bearbei te ten eemin te rg laz i a l en Schieferkohlen von G r o ß w e i l - O h l s t a d t 
und Pfefferbichl, die offensichtlich auch noch ein Ä q u i v a l e n t des Brorup- In te r s t ad ia l s e in
schließen und bezüglich ihrer Vegeta t ionsfo lge im E ink l ang mi t den norddeutschen V e r 
häl tn issen stehen, s ind buchenfrei. . 

In diesem Zusammenhange sei noch e ine Beobachtung a m R a n d e e r w ä h n t . Ein (ve r 
e inzel tes) Fagus-PoWenkorn fand der Ver fasse r kürz l ich im brorup- in te r s tad ia len Sphag 
numtorf von O d d e r a d e in Dithmarschen. In gleicher T o r f a r t und L a g e r u n g e r w ä h n t 
H. REICH ( 1 9 5 3 ) e inen, von ihr a l l e rd ings u n g e w ü r d i g t e n , Fagus-Pollen im Profil Groß
wei l I I I . Beide Funde s tammen g le ichermaßen aus A b l a g e r u n g e n , deren Zugehör igke i t 
zum Bro rup- In t e r s t ad i a l unter ande rem auch durch den Gehal t an Picea omorikoides 
angeze ig t w i r d . Da angesichts der T o r f a r t eine S e k u n d ä r v e r l a g e r u n g unwahrscheinl ich 
ist, müssen die Buchenpollen durch Fe rne inwehung h ine ingera ten sein. V o n vere inze l ten 
Buchenpollen, die auf fa l l enderweise in jüngeren , k ie fe rn- und fichtenbeherrschten Inter-
g laz ia labschni t t en der Schweizer V o r a l p e n vo rkommen , berichtet LÜDI ( 1 9 5 3 ) . D ie M ö g 
lichkeit , d a ß zwischen diesen fe rnverweh ten Buchenpol len einerseits und einem buchen
führenden In ters tad ia l anderersei ts , w i e e t w a dem von Wasse rbu rg , Bez iehungen bestehen 
könnten , sollte die Aufmerksamke i t bei künft igen Untersuchungen auf diese F r a g e lenken. 
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