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Organogene Serie 
einer pleistozänen Warmzeit vom Typ Bederkesa 

Von R . H A L L I K , Hamburg 

(Mitteilung aus dem Geologischen Landesamt Hamburg Nr. 66) 

Mit 3 Abbildungen 

Z u s a m m e n f a s s u n g . Eine organogene Serie im Geeste-Elbe-Kanal bei Bederkesa (Kreis 
Wesermünde) wird moorstratigraphisch und pollenanalytisch untersucht. Zum ersten Mal wurden 
dabei neben Übereinstimmungen mit organogenen Bildungen des Eems gravierende Abweichungen 
festgestellt. Zwischen zweien sich ergebenden Deutungsmöglichkeiten bliebe in Anbetracht dieses 
Befundes zu wählen: entweder eine Erklärung dieser Abweichungen vom „normalen" Eem-Bild 
mit lokalen ökologischen Bedingungen, oder die Annahme einer weiteren, bisher unbekannt ge
bliebenen, quartären Warmzeit. Sowohl die Aussichten auf eine ausreichende ökologische Erklä
rung als auch die Wahrscheinlichkeit einer hinsichtlich der Vegetationsentwicklung einer der Eem-
Zeit in vielem ähnlichen Warmzeit werden behandelt. 

S u m m a r y . An organogenous series of pleistocene age has been studied both in moore-
stratigraphical and pollenanalytical sense. Partly wide analogy with the type of Eem-interglacial 
was found. On the other hand several lines in development of vegetation indicate a climatic 
change being different from that of the Eem-type known until now. Two alternativ interpretations 
were discussed: 
1. the possibility of local ecologic conditions causing the differencies mentioned above, or 
2. this type being a fundamentally new one, hitherto undiscovered in research on pleistocene 

organogenous layers. 

Während der Erweiterungs- und Vertiefungsarbeiten des Geeste-Elbe-Kanals seitens 
der Neubau-Abteilung Bederkesa der Niedersächsischen Wasserwirtschaftsverwaltung war 
im Sommer 1 9 5 9 im alten Kanal eine pleistozäne organogene Schichtserie aufgeschlossen. 
Der Neubau-Abteilung, besonders Herrn G R O S S , ist die Kenntnis von diesem Aufschluß 
zu verdanken. Ebenso großer Dank gebührt den Genannten für weitgehende Unterstüt
zung bei der Entnahme von Proben und die freundliche Bereitstellung eines Bohrprahmes 
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Abb. 1. P = Lagepunkt des untersuchten Vorkommens Bederkesa, R 34 90 030, H 59 40 020. 
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im S o m m e r 1 9 6 0 , mi t H i l f e dessen nach Beendigung der Arbe i ten von der Soh le des 
neuen K a n a l s aus noch wei tere B o h r k e r n e mi t H i l f e eines hol ländischen Marschenlöffels 
geförder t werden konnten . 

D i e mineral ischen Schichten im H a n g e n d e n waren w ä h r e n d beider Besuche der L o 
ka l i t ä t nicht aufgeschlossen. C a . 5 0 m v o m P u n k t der P r o b e n e n t n a h m e en t fe rn t w a r in 
einer Aufg rabung kiesiger S a n d sichtbar, der auch an dieser S te l le das H a n g e n d e bilden 
dürfte. D i e organogene Schichtserie u m f a ß t die vol l s tändige Ver landungsfo lge eines 
stehenden Gewässers während einer der p le i s tozänen W a r m z e i t e n oder In t e rg l az i a l e . D a s 
aufgeschlossene Profi l weist die nachstehende Ver landungsfo lge au f : 

Z u m N u l l p u n k t wurde die a l te K a n a l s o h l e gewählt . 
0 — 5 0 cm Sphagnum-Torf mi t Pinus und Picea 

— 1 0 6 cm Carex-Torf, im oberen T e i l zunehmend Sphagnum, Pinus und Picea 
— 1 4 5 cm Alnus- und ß e r « / Ä - B r u c h w a l d t o r f 
— 1 9 0 cm Thelypteris-Tori mi t Carex 
— 2 1 5 cm Grobde t r i t u s -Gy t t j a . 

D i e B o h r u n g von der neuen K a n a l s o h l e aus zeigte we i t überwiegend die limnische 
Se r i e : 

0 = neue Kana l soh le 
0 — 28 cm Thelypteris-reicher C a r e x - T o r f 

— 1 7 1 cm G r o b d e t r i t u s - G y t t j a 
- ^ 3 3 2 cm Fe inde t r i t u s -Gy t t j a 
— 3 6 8 cm Feinsandiger Schluff. 

D a s Feh len einer gesicherten K o n t i n u i t ä t vom Aufschluß zu den B o h r p r o b e n ver-
an laß te die Dars te l lung des Po l l end i ag ramms in zwei Abb i ldungen ( A b b . 2 und 3 ) . In 
beiden Fä l l en ist aber der l imnisch-telmatische K o n t a k t s ichtbar, wobei dieser anscheinend 
nicht synchron ist. A u f einige Besonderhe i ten dieses Profils w ä r e hinzuweisen: 
1. D e r schluffige Fe insand im liegenden T e i l des Profils ist als Sediment der Endphase 

einer voraufgegangenen K a l t z e i t aufzufassen. 
D i e Po l l enproduk t ion einer autochthonen Vege ta t ion ist so gering, d a ß diese mengen
m ä ß i g noch wei t v o m „sekundären" , hauptsächlich te r t iä ren Pol len über lager t wird . 
H i e r l iegt der re la t iv seltene F a l l vor , d a ß die Bi ldungen eines stehenden Gewässers 
berei ts seit einer K a l t z e i t nachzuweisen sind. D a s zunächst gebildete S e d i m e n t unter
scheidet sich in keiner Bez iehung v o n einer al lgemein bekann ten g laz iären Becken
füllung. Diese setzt sich nach oben hin un te r Zunahme und schließlich im Uberwiegen 
des organischen Antei ls in der bereits einer W a r m z e i t zuzuordnenden G y t t j a for t . 

2. D i e telmatische Ver landungsfo lge entspricht dem Typus eines mesot rophen Gewässers , 
denn über der G y t t j a fo lg t unmi t t e lba r ein Thelypteris-reicher N i e d e r m o o r t o r f . U n t e r 
diesen Umständen ist die A n n a h m e einer Schwingrasenbi ldung durchaus mögl ich. D i e 
mehrfach gemachte Beobachtung , daß in einem Thelypteris-reichen T o r f eine selekt ive 
Zers törung des Pol lens zugunsten des Con i fe ren -Po l l ens auf t r i t t , ist im vor l iegenden 
F a l l nur schwer wieder zu finden. Auf fä l l ig ist a l lerdings der steile Ans t ieg der 
Po l l enku rve von Picea, der hier ( A b b . 2 ) genau mit dem l imno- te lmat ischen K o n t a k t 
zusammenfä l l t . 

3. Bekann t l i ch erfolgt das wei tere Wachs tum eines Moores nach Erreichen der Endphase 
einer Ver landungsfolge in F o r m des Bruchwald tor fes in der Rege l durch die V e r 
änderung des K l i m a s in der auskl ingenden Warmze i t . U n t e r den vielfach beobach
teten Verhäl tn issen während der E e m - W a r m z e i t findet sich im Hangenden des Bruch
wald tor fes stets ein Sphagnum-Tori, der schließlich in eine mine ro t raphen te tor fb i l 
dende Pflanzengesellschaft der subarktischen K l i m a p h a s e übergeht . I m vor l iegenden 
Fa l l e ist die rekurrente En twick lung noch wesentlich m a r k a n t e r . U n d z w a r folgt ein 
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Bederkesa 1960 
K a n a l - PrXSm 5 10 2 0 3 0 « l 5 p 6 p 7 p a 0 90 5 10 20 30«) Pr.Nt 

Abb. 2. Pollendiagramm der erbohrten Serie. In beiden Diagrammen wurden die konventionellen 
Signaturen benutzt. Hipp. = Hippophae, Frax = Fraxinus (Angaben in absoluten Zahlen), all. = 

Summe des allochthonen ( = sekundären) Pollens. 

minero t raphente r Carex-Iort, der sehr ba ld eine merkl iche Be imengung von Sphag
num (wahrscheinlich Sectio Subsecunda) aufweist und in der oberen Hä l f t e Coni fe ren-
Holze lemen te en thä l t , demnach m i t Pinus und Picea bestanden w a r . Auch der nach
folgende Sphagnum-Tori l äß t e inen Con i f e r en -Bes t and erkennen. 
Diese sedimentologische (sensu l a t o ) Erör te rung ist e ine notwendige Vorausse tzung für 
die In te rpre ta t ion des Po l l end iag ramms . 

W i e bereits ausgeführt , setzt sich die organogene Sed imen ta t ion unmi t t e lba r aus einem 
glaziären Beckenschluff for t ( A b b . 2 ) . D a s entsprechende Po l l enb i ld ist demzufolge 
recht unklar . I m P o l l e n d i a g r a m m herrscht der „ sekundäre" Po l len mi t 6 0 ° / o der G e 
samtsumme vor . D i e S u m m e des N B P - P o l l e n s ist n iedr ig . E r s t mi t dem eigentlichen B e -
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ginn der W a r m z e i t , die sich auch sedimentologisch abzeichnet , beginnt auch die gut er
kennba re W a l d e n t w i c k l u n g mit einem B i r k e n w a l d . A n a l o g zu den D i a g r a m m e n des Spä t -
G laz i a l s m u ß der A n t e i l an Pinus-VoWen zunächst au f Fe rn t r anspo r t zurückgeführt wer 
den. D i e Bete i l igung der N B P mit k n a o p 1 0 ° / o der Gesamtsumme ist überraschend niedrig, 
obgleich ein leichter Ans t ieg zu verzeichnen ist. 

Auf fa l l end ist das Vorkommen- von Pira«s-Nadelepidermen mit den typischen Spa l t -
öffnungsaDparaten ( im D i a g r a m m „ S p ö " ) während der m a x i m a l e n Ver t r e tung des Pinus-
Pol lens , die neben den P o l l e n m a x i m u m eine au thochthone Kie fe rnbewa ldung unter
streichen. 

I m wei teren V e r l a u f scheint das P o l l e n d i a e r a m m durchaus dem der hinreichend be
kann ten En twick lung des Eem zu entsprechen. Berei ts in diesem Abschnit t t re ten gewisse 
Abweichungen von e inem „normalen" E e m - B i l d auf. W e n n auch die Abhäng igke i t eines 
nol lenanalyt isch e rmi t te l ten Waldb i ldes von der Faz ie s berücksichtigt wurde , so muß 
für die limnische Phase — besonders im F a l l e fast rein organogener G y t t j e n — die ge
ringste Verze r rung angenommen werden . Auffa l lend s ind : die extrem hohe Corylus-
Bete i l igung (die doppel te Menge eines no rma len E e m - B i l d e s ) , das relat iv f rühe Auftreten 
von Tilia (a l lerdings nur sporadisch), das re la t iv hohe 7 7 / w - M a x i m u m und schließlich 
das re la t iv frühe Auf t re ten von Carpinus. Le tz te re ist z w a r geschlossen, abe r in geringer 
p rozen tua le r Bete i l igung anwesend. N o c h wesentlicher ist aber die sehr schnelle Picea-
Ausbrei tung, die Carpinus nicht zur m a x i m a l e n E n t f a l t u n g kommen läß t . F ü r diese A b 
weichungen vom „ n o r m a l e n " E e m - B i l d können z. T . noch loka le Ums tände zur Erk lä rung 
herangezogen werden. D a jedoch die schnelle P icea-Ausbre i tung noch in die limnische 
Phase fä l l t , inspiriert diese die A n n a h m e einer spezifischen W a l d - und dami t auch der 
Kl imaen twick lung , w ie im folgenden noch auszuführen sein wi rd . 

Pr.NSm 5 10 2 0 3 0 « ) 5 0 6 0 70 8 0 9 0 5 10 2 0 3 0 4 0 FTNS 

Abb. 3. Pollendiagramm der im Sommer 1959 aufgeschlossenen Folge. 
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Aus bereits genannten Gründen l iegen in der te lmat ischen Phase ( A b b . 3 ) verschie
dentl ich bedingte Verzer rungen des D i a g r a m m b i l d e s v o r . Z u diesen ist unbedingt der 
s t a rke Picea-Anstieg a m l imno-te lmat ischen K o n t a k t zu rechnen. Anderersei ts besteht kein 
zwingender G r u n d zur A n n a h m e einer selekt iven Zers törung. Eine gewisse Unsicherheit 
in der Beur te i lung ist t ro tzdem nicht auszuschließen. 

D i e loka le Über repräsen ta t ion v o n Alnus und Betula im Bereich des übrigens beson
ders im oberen T e i l ex t r em holzreichen Bruchwald tor fes ist verständlich. D ie se verursacht 
im D i a g r a m m b i l d die re la t ive Unte rd rückung der übr igen Elemente . A l s loka le Übe r 
repräsenta t ion ist ebenso der hohe A n t e i l des Pinus- und Picea-PoWens im oberen D i a 
g rammte i l anzusehen. I m vorl iegenden F a l l e kann nicht v o m „Pzra«5-Anstieg am Ende 
der E e m - W a r m z e i t " gesprochen werden. Dieser würde höchstens in den obers ten 10 cm 
zu suchen sein. 

U n t e r diesen U m s t ä n d e n gewinnt der relat iv hohe prozentuale An te i l von Abies 
eine besondere Bedeu tung . T r o t z l oka le r Unterdrückung im D i a g r a m m durch Pinus und 
Picea erreicht Abies immer noch 7 % über mehrere Spek t r en . D i e max ima len W e r t e liegen 
bei 9 % und l l ° / o . Ebenso bemerkenswer t ist die r e la t iv lang andauernde Anwesenhei t . 
Is t doch Abies durch ca . 1 m stark gepreßten z. T . Carex-Torf, z. T . Sphagnum-Hod ge
schlossen ver t re ten. Sporadische V o r k o m m e n beginnen berei ts am l imno-te lmat ischen K o n 
t ak t . D i e europäischen Abies-Arten s ind ausgesprochen subat lan t i sch-montane Elemente . 
Abgesehen von den Ursachen, die zur Ausbre i tung von Abies im W a l d b i l d der pleisto
zänen Warmze i t en im Flachlande führten, kann u. U . doch a u f eine subatlantische K l i m a 
tönung in diesem F a l l e geschlossen werden, zumal auch die Moorb i ldung gleichzeitig eine 
subat lant ische K l i m a t ö n u n g andeutet . 

D e r Typus der M o o r - und auch der Walden twick lung zeigt gewisse, w e n n auch nicht 
offensichtliche Abweichungen von der gut bekannten En twick lung w ä h r e n d der E e m -
W a r m z e i t . W ä h r e n d des K l i m a - O p t i m u m s bestanden noch keine wesentl ichen Un te r 
schiede zur E e m - Z e i t . In der anschließenden Phase häufen sich — im Gegensa tz zur Eem-
Zei t — die Anzeichen für ein subatlantisches K l i m a . A l l e diese Abweichungen mit lokalen 
F a k t o r e n erklären zu wol len , dürfte einige Schwier igkei ten bereiten. Zudem zeigt ein Po l 
lenspekt rum aus den s ta rk gestörten humosen Ein lagerungen in der Sandgrube von Oster 
w a n n a große Ähnl ichke i t mit den hier behandel ten Verhä l tn i s sen : Sphagnum-Tori von 
subat lant ischer T ö n u n g , Pinus 3 3 % , Betula 2 5 % , Alnus 1 5 % , Picea 1 7 % , Carpinus 
3 % , Abies 7 % , Corylus 3 % . 

D i e hier geschilderte Vegeta t ions- und M o o r - E n t w i c k l u n g liefert einige Argumente für 
die A n n a h m e einer bisher nicht unterschiedenen p le i s tozänen Warmze i t . D i e Schwierig
ke i t en der T rennung eines Eem-Bi ldes v o n dem einer problematischen W a r m z e i t vom 
T y p Bederkesa wären j a durch die geringen — obwohl a u f einen unterschiedlichen K l i m a 
a b l a u f hinweisenden — Einzelhei ten begründet und durchaus verständlich. 

E i n weiteres A r g u m e n t spricht für die tatsächlich unterschiedliche En twick lung des 
h i e r beschriebenen V o r k o m m e n s gegenüber einem „ n o r m a l e n " E e m - B i l d : B E N D A a 
S C H N E E K L O T H ( 1 9 6 5 ) haben eine B e a r b e i t u n g des In te rg laz ia l s von K ö h l e n veröffentl icht. 
Dieses befindet sich nu r 6 km O S O v o n Bederkesa en t fe rn t . E i n Vergleich be ider benach
b a r t gelegenen V o r k o m m e n hinsichtlich der Vege ta t ions -Entwick lung zeigt die Abwe i 
chungen in auffä l l iger Weise (wobei e inige Punk te der In te rpre ta t ion a l lerdings noch 
zu diskutieren w ä r e n ) . Jedenfa l ls entspricht aber das Po l l end iag ramm v o n K ö h l e n dem 
„ n o r m a l e n " E e m - B i l d . Schließlich sei noch erwähnt , daß M E N K E ( 1 9 6 7 ) ebenfal ls die A b 
weichungen zumindest für problematisch hä l t . 

T r o t z d e m k ö n n t e die Belastung der Q u a r t ä r - S t r a t i g r a p h i e mit einer wei teren pro
blematischen W a r m z e i t des S a a l e - K o m p l e x e s , die in diesem F a l l zwar biostrat igraphisch 
fundier t scheint, für die aber bisher ke ine l i thostrat igraphische Bes tä t igung vorgelegt 
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werden kann , als übereilt angesehen werden. M e h r e r e von verschiedenen Autoren publ i 
zier te Versuche haben sich berei ts als solche erwiesen. Eine intensive Überprüfung des bis
her biostrat igraphisch als eemzeit l ich angesehenen Mater ia ls scheint in jeder Hins ich t 
lohnend zu sein. 
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