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Die Seeablagerungen vom Samerberg/Obb. und ihre Stellung 
im Jungpleistozän 

EBERHARD G R Ü G E R 

Lacustrine sedimentation, lake-water level, pollen diagram, palaeoclimate, flora (forest), 
Upper Pleistocene (Riss, Würm) Bavarian Plateau (Samerberg), TK 25: Nr. 8139 

K u r z f a s s u n g : Die Seeablagerungen vom Samerberg stammen nach dem geologischen 
und dem vegetationsgeschichtlichen Befund aus der Riß/Würm-Warmzeit und aus dem Frühwürm. 
In klimageschichtlicher Hinsicht besteht eine ausgezeichnete Ubereinstimmung mit den Unter
suchungsergebnissen von den ebenfalls sehr umfangreichen Profilen von Grande Pile, Rederstall , 
Odderade und Kittlitz, in denen über dem Eem eine durch einen Klimarückschlag zweigeteilte 
ältere und eine ungegliederte jüngere Waldzeit, die Frühwürm-Interstadiale Brorup und Oddera
de, nachgewiesen werden konnten. Diese Übereinstimmung bestätigt nicht nur die Datierung der 
Ablagerungen vom Samerberg, sondern erlaubt auch den Schluß, daß Eem und Riß/Würm zeit
gleiche Warmzeiten sind. 

[The Lake Sediments of Samerberg in Upper Bavaria (Germany) and their 
Pleistocene Age] 

A b s t r a c t : According to the geology of the site and to the pollen analytical findings the 
Samerberg lake sediments are of Riss/Würmian and Early Würmian age. An excellent agreement 
exists between the Samerberg series and the long sequences from Grande Pile in northeastern 
France, Rederstall, Odderade and Kittlitz (all in northern Germany) concerning their climatic 
history. Here a bipartite older and a not bipartite younger forest phase, the Brorup and the 
Odderade interstadials, have been found above the Eemian, which is the last interglacial period 
in northwestern Europe. This agreement does not only confirm the dating of the Samerberg 
sequence, but also shows that Riss/Würmian and Eemian are same-age interglacial periods. 

1. Lage und Art des Untersuchungsgebietes 

Der Samerbe rg l iegt a m A l p e n n o r d r a n d südwes t l i ch des Chiemsees im Winke l zwischen 
der I nn t a l -Au tobahn und der Autobahn R o s e n h e i m — S a l z b u r g , d ie unmi t te lbar an sei
nem Fuß e n t l a n g führt. Er ist Tei l eines F lyschzuges , der den nach S anschließenden K a l k 
a lpen v o r g e l a g e r t ist. W ä h r e n d des P le is tozäns w a r das Gebiet m e h r e r e M a l e vergle tscher t , 
zu le tz t w ä h r e n d der W ü r m - K a l t z e i t . P l e i s t ozäne Ab lage rungen überdecken deshalb Flysch 
und K a l k a l p i n und z w a r in besonderer M ä c h t i g k e i t in einer M u l d e zwischen dem Flysch-
zug und der nördlichsten Ket te der Alpen . H i e r l a g auch der p le i s tozäne See, dessen S e d i 
mente in den letzten J a h r e n dank der g r o ß z ü g i g e n Unte r s tü t zung durch H e r r n M a x 
Pröbstl aus N u ß d o r f a m Inn und seitens des Bayer ischen Geologischen Landesamtes in 
München auf ihre pflanzlichen Einschlüsse h in untersucht w e r d e n konnten. 

Im Untersuchungsgebie t treten große Höhenunterschiede auf, auf die eigens h i n g e 
wiesen sei, w e i l sie eine höhenbedingte Zon ie rung der Vege ta t ion z u r Folge haben, m i t der 
an vie len ande ren Untersuchungspunkten nicht gerechnet zu w e r d e n braucht. Der Sp iege l 
des ehemal igen Sees l ag z e i t w e i l i g bei 670 m üb . N N , in j ünge re r Zeit aber in fo lge Ein
tiefung seines Abflusses t iefer. Das nur 4 k m ent fe rn te Inntal u n d das A l p e n v o r l a n d l i e 
gen e t w a 4 5 0 m über dem Meeresspiegel . D a s 3 k m entfernte M a s s i v des H e u b e r g s ist 

*) Anschrift des Verfassers: Dr. E. G r ü g e r , Abteilung für Palynologie der Universität 
Göttingen, Untere Karspüle 2, D-3400 Göttingen, Germany. 
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Abb. 2: Stark vereinfachtes Pollendiagramm der jüngeren Sedimente vom Samerberg, als Gesamt
diagramm berechnet. 
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1338 m hoch, u n d in 3,5 k m Ent fernung l iegt d ie mi t 1569 m noch höhere Hochries . Das 
bedeutet , d a ß auf e t w a 7 k m ho r i zon t a l e D i s t anz ein Höhenunterschied von 1 1 0 0 m be
steht. Entsprechend v ie lges ta l t ig ist — und w a r w o h l auch w ä h r e n d ä l t e re r W a r m z e i t e n — 
die v e r t i k a l e Gl iederung der Vege t a t i on . Sie reicht heute v o m B u c h e n w a l d in den t iefen 
u n d L a u b m i s c h w a l d in den mi t t l e r en Lagen bis z u r Baumgrenze , d ie an der Hochr ies er
reicht und dor t von der Fichte geb i lde t w i r d . 

Die Sed imen te des ehemal igen Sees sind z. T. aufgeschlossen, z . T. sind sie nur in Boh
rungen zugäng l ich . Eine Ke rnbohrung deckte d ie fo lgende Schichtenfolge auf (R 45 15 170, 
H 52 90 330, 6 1 2 m üb. N N , E inze lhe i ten bei G R Ü G E R , im D r u c k ) : 

0 — 3,3 m Oberboden und W ü r m - G r u n d m o r ä n e 
3,3 —22,5 m Seesedimente 

22,5 —23 ,8 m G r u n d m o r ä n e ? 
23,8 —37,2 m Seesedimente 
37,2 —37 ,23 m „Schieferkohle" 
3 7 , 2 3 — 3 7 , 6 m Grundmoräne . 

N u r die Sed imen te aus 4,1 bis 22 ,35 m Tiefe enthie l ten Pol len . 

2. Die Vegetationsentwicklung 

In den Po l lenspek t ren des ä l tes ten im P o l l e n d i a g r a m m darges te l l t en Abschnitts ( D A 1, 
Abb . 1) herrscht Nich tbaumpol len vor . Es h a n d e l t sich dabei v o r a l l e m um P o l l e n von 
Artemisia (Be i fuß ) , G r a m i n e a e (Gräse r ) , C y p e r a c e a e (Seggen) , Chenopod iaceae (Gänse 
fußgewächse) u n d Compos i tae (Korbb lü t l e r ) . Auch Selaginella selaginoides ( M o o s f a r n ) 
ist r ege lmäßig nachgewiesen. Der Gehölzpol len s t ammt ü b e r w i e g e n d von Pinus ( K i e f e r ) . 
Daneben erreichen nur Salix ( W e i d e ) , Betula ( B i r k e ) und Juniperus (Wacholder ) höhere 
Wer t e . Z u s a m m e n mit Nachwei sen einiger ausgesprochen l ichtbedürft iger T a x a w i e Ephe
dra ( M e e r t r ä u b e l ) , Hippophae ( S a n d d o r n ) , Helianthemum (Sonnenröschen) u. a. e rg ib t 
sich da raus d a s B i ld einer offenen, mögl icherweise noch völ l ig baumfre i en Vege ta t ion . 

B i rke u n d Kiefer lei teten d ie W i e d e r b e w a l d u n g ein (DA 2 ) . D i e Anwesenhei t be ider 
Gat tungen i m Gebiet ist a u ß e r durch Pol len auch durch Früchte b z w . Nade ln belegt . 

Es folgte d ie Ausbre i tung v o n Laubgehö lzen w i e Quercus (Eiche) , Fraxinus (Esche), 
Corylus ( H a s e l ) u. a. sowie von Picea (Fichte). D a b e i erreichen Quercus bzw. die g e w ö h n 
lich zum Eichenmischwald ( E M W ) gerechneten A r t e n zusammen Höchs twer te von 38 b z w . 
50 % bei g le ichzei t ig bis zu 25 °/o P icea -Po l len . V o n Picea g ib t es übrigens schon v o m 
DA 3 an ve re inze l t Nade l funde . Die Hase l erreicht bei der hier g e w ä h l t e n Berechnungs
weise als G e s a m t d i a g r a m m 35 °/o. Bezieht man ih re Ante i le — w i e bei W a l d z e i t e n üblich 
— auf die Baumpo l l ensumme, so be t r äg t ihr Höchs twer t 60 °/o. 

Ohne auf Einzelhei ten der Vege t a t i onsen twick lung näher e inzugehen , die a n d e r n o r t s 
(GRÜGER , im Druck) ausführl ich darges te l l t w e r d e n sollen, seien i m Folgenden n u r die 
wichtigsten V e r ä n d e r u n g e n de r Vege ta t ion g e n a n n t : eine kurze , abe r m a r k a n t e E ibenze i t 
(Taxus: 53 °/o, bezogen auf B a u m p o l l e n ohne Corylus 66,5 °/o) u n d die Ausbre i tung von 
T a n n e (Abies) u n d Ha inbuche (Carpinus), die offenbar zum fast vö l l igen Ver schwinden 
der früher e ingewande r t en L a u b h o l z a r t e n aus de r Höhenstufe des Samerberges geführ t 
haben. 

Das Ende de r W a l d z e i t , bei der es sich — der H ö h e der erreichten Vege ta t ionsen twick
lung nach — nur um eine i n t e r g l a z i a l e hande ln k a n n , künd ig t sich schließlich im D A 12 
durch ein Ans te igen der P i n«5 - A n t e i l e und entsprechend n iedr igere W e r t e bei den a n d e r e n 
Ar t en an. 
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Eine wa ld f re i e Zeit (DA 13) schließt sich an . S i e we i s t eine g a n z ähnl iche Pol lenf lora 
auf w i e die w a l d l o s e Zeit, welche d e m In t e rg l az i a l v o r a u s g i n g . 

Danach k a m es im Untersuchungsgebiet noch e i n m a l zu r Bi ldung geschlossener W ä l d e r . 
Diese W a l d z e i t begann mit einer Juniperus-Pha.se u n d führte zunächst zu einer B e w a l d u n g 
mi t Pinns und Picea (DA 1 4 — 1 6 ) . 

Besonders wich t ig , vor a l l e m in Hinbl ick auf d i e Da t i e rung s ind die folgenden V e r 
ände rungen (DA 1 7 ) , nämlich ein kräf t iger R ü c k g a n g der P i cea -Wer t e , das Aussetzen fast 
a l l e r Kurven von L a u b b a u m a r t e n , der s tarke A n s t i e g der Kie fe rnkurve und die erneut 
höheren Nich tbaumpol lenan te i l e , an denen auch w i e d e r Artemisia be te i l ig t ist. 

Diese Ve rände rungen müssen a l s Anzeichen eines Kl imarückschlags gedeutet we rden . 
Durch ihn w u r d e d i e Vege ta t ionsen twick lung — vorübe rgehend! — w i e d e r auf die S tufe 
des K ie fe rnwa ldes zurückgeworfen . Eine gewisse Ze i t nach diesem Rückschlag konnte sich 
d i e Fichte wiede r ausbrei ten. Auch die Tanne erschien je tz t im Gebiet , bl ieb aber r e l a t i v 
bedeutungslos . Auch diese W a l d z e i t , in der anspruchsvo l le re L a u b b a u m a r t e n in der H ö 
henstufe des Samerbe rgs wahrscheinl ich ganz fehl ten , endete mit e iner Kiefernzei t . 

D a der Kl imarückschlag des D A 17 nicht z u r W a l d l o s i g k e i t führ te , k a n n man die g e 
samte Vege ta t ionsen twick lung , w i e sie in den D A 1 4 — 1 9 zum Ausdruck kommt, a ls e ine 
Einhei t auffassen. Es l iegt also ein e inziges , a l l e r d i n g s zweige te i l t es In t e r s t ad ia l vor . 

Im wei teren V e r l a u f der V e r l a n d u n g des Sees k a m e n zei tweise S a n d e und Kiese z u r 
Ablage rung , w a s auf offene V e g e t a t i o n oder sogar au f Flächen ohne Pflanzendecke schlie
ßen läß t , ganz in Übere ins t immung mi t den A u s s a g e n des P o l l e n d i a g r a m m s (DA 2 0 — 2 1 , 
A b b . 2 ) . 

Es folgt eine we i t e re W a l d z e i t i n t e r s t ad ia len C h a r a k t e r s (DA 2 2 — 2 5 ) , w ä h r e n d der 
es w i e d e r u m zur Ausb i ldung von F ich tenwälde rn k a m . Dieses M a l w a r e n am Samerbe rg 
abe r nicht nur die L a u b b a u m a r t e n nicht mehr v o r h a n d e n , sondern auch die Tanne scheint 
gefehl t zu haben. 

Der DA 26 ze ig t das schon bekann te B i ld e ine r wa ld losen V e g e t a t i o n , und in den 
D A 2 7 — 2 9 ist ein wei teres In te r s t ad ia l angedeu te t , das aber nur f ragmentar isch über 
l iefer t ist. Seine Vege ta t i onsen twick lung führte wen igs t ens bis zu r B i l d u n g eines Fichten
w a l d e s . Al l e j ünge ren Abschnitte haben s tad ia len C h a r a k t e r . 

Insgesamt lassen sich also a m Samerbe rg ein I n t e r g l a z i a l im L iegenden und drei In ter 
s t a d i a l e nachweisen, von denen das ä l tes te durch e inen Kl imarückschlag gekennzeichnet ist. 

3. Die Datierung 

Die Dat ie rung von V e r ä n d e r u n g e n der V e g e t a t i o n ist auf verschiedene Weisen mög
lich. In günst igen Fä l l en geben d ie geologischen Verhä l tn i s se eine k l a r e A n t w o r t auf d ie 
F r a g e nach dem A l t e r einer W a l d z e i t . Meistens m u ß m a n aber die Vege ta t i onsen twick lung 
i m Untersuchungsgebie t mit den entsprechenden Befunden von ande ren Untersuchungs
p u n k t e n vergleichen, d. h. man m u ß die neuen Untersuchungsergebnisse in eine bereits be
s tehende Rekons t ruk t ion einer g roß räumigen Vege ta t ionszon ie rung einordnen. Dies ist 
d ie in der Vegetat ionsgeschichte a m häufigsten a n g e w a n d t e Da t ie rungsmethode , d ie sich 
b e w ä h r t hat . D a r ü b e r h inaus k a n n man eine D a t i e r u n g auch auf kl imageschichtl iche B e 
funde gründen. Vorausse tzung da fü r ist, d a ß ausre ichend l ange P o l l e n d i a g r a m m e , d. h. 
solche, die mehrere W a l d z e i t e n umfassen, z u m Verg le i ch zur Ver fügung stehen. A l l e d re i 
Da t i e rungsmethoden sollen im Folgenden auf d ie po l l enana ly t i schen Ergebnisse a n g e w a n d t 
w e r d e n . A m deta i l l i e r tes ten sei aber auf die z u l e t z t genannte e ingegangen , wei l sie e ine 
g r o ß r ä u m i g e Bet rachtungsweise e r l aub t und a m w e n i g s t e n von l o k a l e n Besonderheiten der 
geologischen oder botanischen Befunde beeinflußt w i r d . 
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Der geologische Befund legt eine Zuordnung der i n t e r g l a z i a l e n Ser ie vom S a m e r b e r g 
zur R i ß / W ü r m - W a r m z e i t und der ka l t ze i t l i chen Sedimente z u m F r ü h w ü r m n a h e . Diese 
Da t i e rung setzt voraus , d a ß wenigs tens die jüngs te der beiden M o r ä n e n im L iegenden des 
In t e rg l az i a l s e ine R i ß - M o r ä n e ist, w a s in der T a t a ls das Wahrscheinl ichste a n g e n o m m e n 
werden darf, letztl ich aber nicht bewiesen ist. 

Die Da t i e rung mit H i l f e vegetat ionsgeschichtl icher Kr i te r ien k a n n sich auf d i e F r a g e 
beschränken, ob das nachgewiesene I n t e r g l a z i a l die R i ß / W ü r m - oder die M i n d e l / R i ß -
W a r m z e i t dars te l l t , denn ein cromerzei t l iches , a l tp le i s tozänes oder ga r ter t iäres A l t e r der 
Sed imente scheidet vö l l ig aus , w e i l keine der für diese Zeiten typischen Arten a m S a m e r 
berg nachgewiesen werden konn te . 

Vergle icht man die Vege ta t i onsen twick lung des In t e rg l az i a l s v o m Samerberg mi t der 
Vege ta t ionsen twick lung der beiden letzten W a r m z e i t e n in den nordwes teuropä ischen u n d 
nordpolnischen Tie f landgebie ten und den w e n i g e n aus den Mi t t e lgeb i rgen bekann ten A b 
folgen, so k o m m t m a n zu fo lgendem Ergebn i s : eem- bzw. r iß /würmze i t l i che M e r k m a l e 
s ind am Samerbe rg die k l a r e Gl iederung de r Vege ta t ionsen twick lung in mehre re A b 
schnitte und d ie t ro tz der Anwesenhe i t der Fichte hohen E M W - W e r t e (50 %>). D i e H a s e l 
w e r t e (60 % ) sind, vergl ichen mi t den Ante i l en , welche an den meisten l e t z t i n t e r g l a z i a l e n 
Untersuchungspunkten erreicht werden , n i ed r ig ; für holstein- b z w . minde l / r ißze i t l i che V e r 
häl tnisse sind sie zu hoch. 

Nicht nachweisbar ist in den P o l l e n d i a g r a m m e n vom Samerbe rg der für das n o r d w e s t 
europäische und nordpolnische Eem charakter is t ische l indenreiche Abschnitt de r E M W -
Hase lze i t . Er fehlt aber a l l en bis je tz t pub l i z i e r t en P o l l e n d i a g r a m m e n dieser W a r m z e i t 
aus dem Bereich der M i t t e l g e b i r g e , wenn m a n von Wal l ensen in der I t h - H i l s - M u l d e 
(RABIEN 1953 ) , das seiner L a g e nach noch fast zu den T i e f l a n d l o k a l i t ä t e n gerechnet w e r 
den kann , e inmal absieht. Aus dem südlichen Po len sind aber P o l l e n d i a g r a m m e b e k a n n t , 
d ie zwischen beiden D i a g r a m m t y p e n ve rmi t t e ln . 

Die Eibe, d ie am Samerberg ze i tweise eine bedeutende R o l l e spie l te , w a r sowohl w ä h 
rend der le tzten als auch w ä h r e n d der vo r l e t z t en W a r m z e i t a m Aufbau der W ä l d e r be
te i l ig t . Jedoch ist eine Eibenzei t , d ie w i e a m Samerbe rg noch v o r der Ausb i ldung e iner 
Scha t tho lzphase endet, also in einer sehr charakter is t ischen pol lens t ra t igraphischen L a g e 
angetroffen w i r d , bisher nur v o n l e t z t i n t e r g l a z i a l e n Untersuchungspunkten a u s dem 
A l p e n v o r l a n d bekann t geworden . 

Für eine Zuordnung der warmze i t l i chen Sed imen te v o m S a m e r b e r g zum v o r l e t z t e n 
In t e rg l az i a l sprechen a l l en fa l l s das frühe u n d a n d a u e r n d e V o r k o m m e n der Fichte, d ie 
hohen T a n n e n w e r t e und die ge r inge Be te i l igung der Hainbuche . Diese M e r k m a l e k ö n n e n 
aber auch Ausdruck einer Höhens tufung sein, w i e sie sich unter natür l ichen B e d i n g u n g e n 
zu jeder Zeit in einer Gebirgslandschaft e ins te l len w i r d . Gegen eine Zuordnung z u m v o r 
le tz ten I n t e r g l a z i a l spricht auch die H ö h e der E M W - und Corylus-Werte. 

Aus a l l dem k a n n man schließen, d a ß a m S a m e r b e r g das R i ß / W ü r m - I n t e r g l a z i a l u n d 
infolgedessen auch das F r ü h w ü r m mi t seinen In t e r s t ad ia l en nachgewiesen werden konn t en . 

Dieser Beweis führung soll e ine dr i t t e an d ie Se i t e gestell t w e r d e n . Sie basiert auf d e m 
Vergleich der K l i m a e n t w i c k l u n g , deren große Ve rände rungen an P o l l e n d i a g r a m m e n a b 
gelesen w e r d e n können, wenn diese nur l ang genug sind, also mehre r e W a l d z e i t e n u m f a s 
sen. Dera r t ig umfangreiche, unges tör te Profile s ind überaus sel ten. Im Folgenden sol len 
d ie v ie r in F r a g e kommenden P o l l e n d i a g r a m m e von mit te leuropäischen Untersuchungs
punk ten vorges te l l t und dann zur Da t i e rung de r Sequenz v o m Samerbe rg he r angezogen 
werden . 
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I. G r a n d e P i l e 

Von Grande P i l e am Südwes t fuß der Vogesen h a t WOILLARD ( 1 9 7 5 , 1 9 7 8 ) Po l l en 
d i a g r a m m e beschrieben, d ie mehre re durch w a l d l o s e Abschnitte v o n e i n a n d e r ge t rennte 
W a l d z e i t e n umfassen. Der ä l tes ten W a l d z e i t (Abb . 3 ) geht ein s p ä t g l a z i a l e r , durch N B P -
D o m i n a n z gekennzeichneter , a lso w a l d l o s e r Abschni t t voraus (DA 1 ) . D ie W i e d e r b e w a l 
d u n g führte über Abschnit te mit Juniperus-, Betula- u n d Pm&s-Dominanz zu einer Zeit 
de r Vorherrschaft von Quercus, Corylus und a n d e r e n Laubhö lze rn . Die Eibe erreichte 
ze i twe i se hohe W e r t e . Spä te r w a n d e r t e n Carpinus, Abies und zu l e t z t Picea ein und v e r 
d r äng t en die vorhe r dominie renden L a u b b a u m a r t e n . M i t einer Kie fe rnze i t endete diese 
ä l tes te i n t e r g l a z i a l e W a l d z e i t . S ie w i r d von W O I L L A R D dem Eem zugerechnet . 

Es folgt ein w a l d l o s e r Abschnit t ( D A 1 3 ) , w i e d e r u m mit r e l a t i v hohen Artemisia-
u n d Chenopod iaceaen-Ante i l en . 

Die nachfolgende W a l d z e i t ( D A 1 4 — 1 6 ) b e g a n n ähnlich w i e d a s Eem im Liegenden 
mi t einer Ausbre i tung von Juniperus, Betula und s p ä t e r auch Pinus. S o g a r Quercus, Cory
lus, Carpinus und Picea konnten sich ausbrei ten, b e v o r ein Kl imarücksch lag (DA 1 7 ) der 
Kiefer und kraut re ichen Pflanzengesellschaften vorübergehend w i e d e r zu r Vorherrschaft 
ve rha l fen . Auf diese wicht ige, für anspruchsvol le B a u m a r t e n offenbar ungünst ige Phase 
folgte die erneute u n d endgü l t ige Ausbre i tung dieser Ar t en , die h ier nicht näher beschrie
ben zu werden braucht (DA 1 8 — 1 9 ) . W i e d e r schließt eine Kiefernzei t den Entwick lungs
z y k l u s ab. 

WOILLARD ( 1 9 7 5 ) bezeichnete diese durch einen Kl imarückschlag in zwe i Abschni t te 
ge te i l t e W a l d z e i t a l s ein I n t e r g l a z i a l und gab i h m den Namen St . G e r m a i n I. W ä h r e n d 
dieser W a l d z e i t t r a t en einige der w ä h r e n d der E e m - W a r m z e i t wich t igen Ar ten wie Abies, 
Taxus und Buxus fast nicht in Erscheinung, und auch die L a u b b a u m a r t e n er langten nicht 
mehr die Bedeutung, d ie sie w ä h r e n d der E e m - W a r m z e i t hatten. Dies l ä ß t vermuten, d a ß 
die kl imatischen Bed ingungen w ä h r e n d dieser j ü n g e r e n W a l d z e i t nicht mehr so güns t ig 
w a r e n wie w ä h r e n d des Eems. 

Eine wei tere w a l d l o s e Zeit ( D A 2 0 — 2 1 , Abb . 4 ) le i te t zu einer d r i t t en W a l d z e i t , St . 
G e r m a i n II (DA 2 2 — 2 5 ) über, d ie bei gleichem A r t e n i n v e n t a r wie w ä h r e n d St. Germain I 
e ine ger ingere Bete i l igung von Carpinus und Picea au fweis t , aber nicht zweige te i l t ist. 

Die jüngeren Sed imen te en tha l ten eine Pol lenf lora s tad ia len C h a r a k t e r s und in den 
D A 2 7 — 2 9 v ie l le icht ein wei te res In te r s t ad ia l , über d a s aber noch k e i n e endgül t ige K l a r 
heit besteht, we i l es sich nicht in a l l en P a r a l l e l d i a g r a m m e n abzeichnet. 

Bei Grande P i l e sind a lso drei au fe inande r fo lgende W a l d z e i t e n festgestell t worden , 
von denen die ä l tes te die artenreichste und anspruchsvol ls te Flora besaß und dem Eem 
zugerechnet w i r d . V o n den beiden jüngeren W a l d z e i t e n ist die ä l te re , St . Germain I, durch 
einen Kl imarückschlag in charakter is t ischer Weise z w e i g e t e i l t . 

I I . R e d e r s t a l l 

Eine ganz ähnl iche Abfolge f and MENKE ( 1 9 7 6 ) bei Reders ta l l in Westhols te in ( T a b . 1 ) . 
Ü b e r eemzeitl ichen A b l a g e r u n g e n konnten hier d ie be iden F r ü h w ü r m - I n t e r s t a d i a l e Bro rup 
u n d Odderade u n d inne rha lb des B r o r u p - I n t e r s t a d i a l s eine Kl imaverschlechterung ( W F 
I Ia2) festgestellt we rden . Sie unterbrach die b e g i n n e n d e Ausbre i tung der Kiefer und ist 
im P o l l e n d i a g r a m m durch hohe N B P - und Juniperus-Werte m a r k i e r t . Auch Artemisia-
Pol len ist in diesem Abschnitt w i e d e r verzeichnet . H ö h e p u n k t der fo lgenden Vege ta t ions -
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Abb. 3: Stark vereinfachtes Pollendiagramm von Grande Pile ( = ältere Abschnitte des Dia
gramms X, WOILLARD 1975), umgezeichnet und mit der Gliederung des Samerberg-Diagramms 

versehen. 
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GRANDE PILE X, 330m 

Abb. 4 : Stark vereinfachtes Pollendiagramm von Grande Pile (= mittlere Abschnitte des Dia
gramms X , WOILLARD 1 9 7 5 ) , umgezeichnet und mit der Gliederung des Samerberg-Diagramms 

versehen. 

en twick lung w a r d ie B i ldung v o n Pinus-Wäldern, in denen ze i twe i se Larix und Picea 
v o n Bedeutung w a r e n . (Ich d a n k e H e r r n Dr . B . M e n k e / K i e l sehr dafür , diese dem noch 
unveröffentl ichten P o l l e n d i a g r a m m entnommenen Da ten v e r w e n d e n zu dürfen.) 

I I I . O d d e r a d e 

G a n z ähnliche Verhä l tn i sse ze ig t das P o l l e n d i a g r a m m 5 von O d d e r a d e (AVERDIECK 
1 9 6 7 ) . Hie r , an de r T y p u s - L o k a l i t ä t des O d d e r a d e - I n t e r s t a d i a l s , fo lgen auf d ie Eem-
W a r m z e i t z w e i „g roße" In te r s t ad ia l e . D e m ä l t e r e n , dem Bro rup - In t e r s t ad i a l sensu 
AVERDIECK , gehen in pol lens t ra t igraphisch gle icher L a g e wie im P o l l e n d i a g r a m m R e d e r 
s ta l l und auch in g a n z ähn l icherAusbi ldung ein w e n i g intensiver Kl imarücksch lag ( F W 3 ) 
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GRANDE PILE X REDEHSTALL ODDERADE 5 KITTLITZ SAMERBERG 
W o i l l a r d 1 9 7 5 Menke 1 9 7 6 Averd ieck 1 9 6 7 Erd 1 9 7 5 
W o i l l a r d 1 9 7 8 

1 9 6 7 Erd 1 9 7 5 

S t . Germain I I Odderade WF IV Odderade FW 6 3 . I n t e r s t a d i a l U VI 2 . I n t e r s t a d i a l DA 2 2 - 2 5 

C a ; / b Br^Srup FW 4 2 . I n t e r s t a d i a l w IV DA 1 8 - 1 9 
S t . Germain I B , - - Br*(rup • WF I I a? - • • FW 3 ' y I I I 1 . I n t e r s t a d i a l DA 17 

A 
a 1 A m e r s f o o r t FW 2 1 . I n t e r s t a d i a l V I I DA 1 4 - 1 6 

Eem Eem Eem Kern Riß/Würm 

K l i t o a r ü c k s c h l a g 

Tab. 1: Gleichalte Waldzeiten in langen Profilen aus Nordost-Frankreich, Nord- und Süddeutsch
land. Die Punktierung hebt den durch einen Klimarückschlag gekennzeichneten Abschnitt der äl te

sten frühwürmzeitlichen Waldzeit hervor. 

u n d das Amersfoor t In t e r s t ad ia l ( F W 2 ) , das durch ßef«/a-Vorherrschaf t gekennzeichnet 
ist, voraus . Schon SCHNEEKLOTH ( 1 9 6 6 ) s te l l te d ie Frage , ob de r Abschnitt F W 2 , das 
Amers foor t - In te r s tad ia l , in O d d e r a d e überhaup t a l s selbständiges In te rs tad ia l zu be t rach
ten ist oder nicht besser — w i e auch MENKE ( 1 9 7 6 ) vorschlug — a l s Teil eines z w e i g e t e i l 
ten In te r s tad ia l s angesehen w e r d e n sollte (vg l . T a b . 1 ) . 

I V . K i t t l i t z 

Ähnl ich l iegen auch die Verhä l tn i s se bei K i t t l i t z in der N i e d e r l a u s i t z (ERD 1 9 7 3 ) . 
Auch hier l iegen über eemzei t l ichen Sedimenten solche von F r ü h w ü r m - I n t e r s t a d i a l e n u n d 
- S t a d i a l e n . Auch hier folgte auf das äl teste sehr schwach en twicke l t e In ters tadia l ( W I I ) 
ein vergle ichsweise wenig in tens iver Kl imarücksch lag ( W I I I ) , u n d erst danach k a m es z u r 
B i ldung von K i e f e r n w ä l d e r n m i t Fichte (W I V ) . Ein wei teres , ungegl ieder tes I n t e r s t a d i a l 
( W V I ) folgte nach einer w a l d l o s e n Phase (vg l . T a b . 1 ) . 

Das gleiche Al t e r der drei zu le t z t beschriebenen Abfolgen — E e m - W a r m z e i t / z w e i g e 
tei l tes Bro rup - In t e r s t ad i a l /unge te i l t e s Odde rade - In t e r s t ad i a l — ist erwiesen. Die ä l t e s t e 
W a l d z e i t von Grande P i l e gehör t , w i e W O I L L A R D ( 1 9 7 5 ) sicherlich mi t Recht fes ts te l l te , 
der E e m - W a r m z e i t an . Angesichts der übere ins t immenden w e i t e r e n K l i m a e n t w i c k l u n g 
müssen die übr igen W a l d z e i t e n , St . Germain I u n d II , zeitlich den F r ü h w ü r m - I n t e r s t a d i a 
len entsprechen. 

Wenden w i r uns wiede r den Verhä l tn i ssen a m Samerberg zu. H i e r konnten e in In te r 
g l a z i a l und da rübe r In t e r s t ad ia l e , von denen d a s ä l tes te in charakter is t ischer Weise z w e i 
gete i l t ist, nachgewiesen w e r d e n . Offensichtlich ist diese Abfolge m i t den Sequenzen v o n 
G r a n d e P i l e , Reder s t a l l , O d d e r a d e und K i t t l i t z gleichzusetzen, mi t denen sie in k l i m a g e 
schichtlicher Hinsicht vö l l ig übere ins t immt . Demnach sind am S a m e r b e r g die letzte W a r m 
zei t — nach der im Bereich der a lp inen Vere i sung üblichen N o m e n k l a t u r also d i e R i ß / 
W ü r m - W a r m z e i t — und das F r ü h w ü r m nachgewiesen . Zu diesem Ergebnis hat ten schon 
der geologische Befund und de r über reg iona le Verg le ich der i n t e r g l a z i a l e n Vege ta t ionsen t 
wick lung geführt . 

4. Diskussion 

Aus dem Vergleich der nunmehr fünf umfassenden jungp le i s tozänen V e g e t a t i o n s a b 
folgen ergibt sich, d a ß die i n t e r g l a z i a l e Vege ta t ionsen twick lung sowohl im S als auch im 
N Mi t t e l eu ropas eine ungefähr gleiche Höhe erreichte . W ä h r e n d der F r ü h w ü r m - I n t e r s t a 
d i a l e w a r dies offensichtlich nicht der F a l l ; der Vege t a t i onsg rad i en t ver l ie f steiler. D i e a n 
spruchsvolls te Vege ta t ion kennen w i r im F r ü h w ü r m vom S ü d w e s t f u ß der Vogesen. V o m 
A l p e n n o r d r a n d ist eine r e l a t i v anspruchsvol le , abe r montan g e p r ä g t e Flora bekann t , u n d 
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die anspruchsloseste Vege ta t ion f and sich — w i e z u e rwar ten — in Norddeutsch land . 
Dieser Befund l ä ß t auf die Ex i s t enz einer a u s g e p r ä g t e n Vege ta t ionszonie rung w ä h r e n d 
des F rühwürms schließen, w i e m a n sie bisher nicht e r w a r t e t hat . 

Es nimmt desha lb nicht w u n d e r , d aß W O I L L A R D ( 1975 ) die W a l d z e i t e n St. Germain I 
u n d II wegen ih re r anspruchsvol len Vege ta t ion (Carpinus!) nicht m i t den F r ü h w ü r m -
In te rs tad ia len gleichsetzte, o b w o h l sie das I n t e r g l a z i a l im Liegenden Eem nennt. W O I L -
Lard bezeichnete St . Germain I u n d II als I n t e r g l a z i a l e und schob diese a l s zusätzl iche, bis 
d a h i n unbekann te W a r m z e i t e n zwischen E e m - I n t e r g l a z i a l und W ü r m - K a l t z e i t ein. Dies 
geschah, obwohl d a n n in G r a n d e Pi le , dessen P o l l e n d i a g r a m m e bis i n das Pos tg laz ia l r e i 
chen, bei einer de ra r t igen Z u o r d n u n g ein ü b e r z e u g e n d e r Nachweis v o n F r ü h w ü r m - I n t e r 
s t ad ia l en nicht mehr möglich ist, obwohl bekann t w a r , d a ß es im F r ü h w ü r m in Schleswig-
Hols te in und J u t l a n d zu einer B e w a l d u n g mit Kie fe r u n d Fichte k a m u n d obwohl in den 
Niede r l anden , z . B . im F r ü h w ü r m von Amers foor t ansehnliche M e n g e n von Quercus-
Pol len nachgewiesen worden w a r e n (ZAGWIJN 1 9 6 1 ) . 

Es ist demnach nicht z w i n g e n d notwendig , zusä tz l i che W a r m z e i t e n zwischen Eem u n d 
H o l o z ä n einzuschieben. D a m i t w i r d auch der F o l g e r u n g WOILLARD'S , Eem und R i ß / W ü r m 
seien nicht ze i tg le iche W a r m z e i t e n , der Boden en tzogen . A l l e r d i n g s entsteht ein nomen-
klatorisches P rob lem, denn — w i e gezeigt w e r d e n konn te — k a n n e ine F lora i n t e r g l a z i a 
len C h a r a k t e r s i m S zeitgleich sein mi t einer F l o r a in te r s t ad ia len C h a r a k t e r s im N . 

Das Amers foor t - In te r s tad ia l s tel l t offenbar e inen Tei l des hier a l s zwe ige te i l t bezeich
neten ältesten In te r s tad ia l s da r ( v g l . MENKE 1 9 7 6 , MENKE & BEHRE 19731 . 

Kenntnis von drei in e inem einzigen unges tö r ten Profil aufe inander fo lgenden in te r 
s t ad ia l en W a l d z e i t e n haben w i r bisher nur v o n T e n a g i Ph i l ippon in NW-Gr i echen l and 
u n d vom Samerbe rg . Bei Tenag i Phi l ippon s ind nach WIJMSTRA ( 1 9 6 9 ) aber Ä q u i v a l e n t e 
des Amersfoort- , Brorup- und O d d e r a d e - I n t e r s t a d i a l s nachgewiesen worden , von denen 
die beiden ä l tes ten von W O I L L A R D (1978) mi t S t . Germain I A u n d I C , also mi t dem 
zweige te i l t en ä l tes ten F r ü h w ü r m - I n t e r s t a d i a l nörd l ich der Alpen , pa ra l l e l i s i e r t w e r d e n , 
w a s sicherlich r icht ig ist, und d a s dr i t t e dem O d d e r a d e gleichgesetzt w i r d . Für das dr i t t e , 
n u r f ragmentar isch überl ieferte In te rs tad ia l v o m Samerbe rg gibt es aber ande r swo noch 
ke in Ä q u i v a l e n t . 

Zum Schluß seien einige Bemerkungen zu den süddeutschen I n t e r g l a z i a l - und In ter 
s t a d i a l v o r k o m m e n angefügt . 

Keines der bekann ten V o r k o m m e n , auch nicht d i e vom W u r z a c h e r Becken (GERMAN, 
FILZER U. a. 1 9 6 8 ) und vom Pfefferbichl (FILZER 1 9 6 7 ) , scheint e ine so umfangreiche V e 
geta t ionsabfolge z u umfassen w i e die S e e a b l a g e r u n g e n v o m S a m e r b e r g . Die meisten der 
a l s r i ß /würmze i t l i ch angesehenen Vege ta t ionsabfo lgen lassen sich m i t der vom Samerbe rg 
pa ra l l e l i s i e r en ; a m besten die Abfo lgen von den z u e i n a n d e r am nächsten gelegenen V o r 
k o m m e n Zeifen ( in der N ä h e des W a g i n g e r Sees , J U N G , BEUG & DEHM 1972) , Eurach 
südlich des S t a rnbe rge r Sees (BEUG 1973) u n d auch Mondsee ( K L A U S 1975) . Se lbs tve r 
s tändl ich weisen d ie P o l l e n d i a g r a m m e von diesen Untersuchungspunkten Unterschiede 
auf ; aber diese spiegeln — w i e m a n dem Verg le i ch der heutigen K l i m a d a t e n leicht ent
nehmen kann — sehr genau die kl imat ischen Unte rsch iede an diesen Unte rsuchungspunk
ten wide r . So herrschen im tief gelegenen, k o n t i n e n t a l e n Zeifen d i e A r t e n der T ie f l agen 
vor , w ä h r e n d a m Samerberg d ie montanen Ar ten — seiner Lage a m A l p e n r a n d entsprechend 
— s tärker ins Gewicht fal len. Eurach, das ebenso hoch l iegt w ie der Samerberg , aber w e i t 
v o m A l p e n r a n d entfernt ist, n i m m t eine zwischen Zeifen und S a m e r b e r g ve rmi t t e lnde 
S t e l l ung ein. 

Schwier iger ist d ie P a r a l l e l i s i e r u n g der verschiedenen In t e r s t ad i a lvo rkommen und v o n 
Endabschnitten von In t e rg l az i a l en , die bekann t l i ch In te r s tad ia len ähne ln . Ursache h ie r -

3 Eiszeitalter u. Gegenwart 
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für ist die Tatsache, d aß die V e g e t a t i o n s e n t w i c k l u n g der I n t e r s t a d i a l e nur wen ige c h a r a k 
teristische Unterschiede aufweis t u n d oft nur bruchstückhaft über l ie fe r t ist. Solche V o r k o m 
men werden wahrscheinl ich bezügl ich ihrer D a t i e r u n g noch l ange Zei t Probleme a u f w e r f e n 
u n d deshalb für die Gl iederung des Ple i s tozäns nicht he rangezogen werden können. 

L a n g e Sequenzen — w i e d ie v o m Samerbe rg oder Grande P i l e — bieten zur Zei t i m 
m e r noch die besten A n s a t z p u n k t e für eine Gliederung, w e n n nicht des Ple is tozäns , so 
doch e inzelner Abschnitte desselben. 
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