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Paläoökologische Untersuchungen zum Krefeld-Interglazial 
am Niederrhein 

BRIGITTE URBAN *) 

Mit einem Be i t r ag von JEAN-J. PUISSEGUR 

H e r r n Prof . D r . R . Schüt rumpf zum 7 0 . Gebur ts tag gewidmet 

Pollen-diagram, flora, malakofauna, Saalian push-endmorain, Kempen-Krefeld-Interglacial, 
middle terrace, Rhenisch Westphalian Basin (Lower Rhine Area) 

T K 25 : Nr. 4304, 4404, 4405, 4504, 4505, 4506 

K u r z f a s s u n g : Aus dem Bereidi der saalezeitlichen Stauchendmoränen im Großraum 
Krefeld am Niederrhein wurden vier Pollendiagramme aus den Krefelder-Schichten erarbeitet 
und als Krefeld-Interglazial bezeichnet. 

Das Profil Römerhof I I wurde zudem malakozoologisch untersucht. Die erfaßten vegetations
geschichtlichen Abschnitte zeigen bei relativer Gleichförmigkeit eine Dominanz der Koniferenge
hölze, die mit Auewaldelementen (Pterocarya, Alnus, Vitis) das Vegetationsbild am Niederrhein 
ausgemacht haben. 

Juglandaceae-Pollen ist ebenso wie der Pollen von Fagus in diesen Abschnitten des Intcrgla-
zials regelmäßig, allerdings nur in Spuren vertreten. Massulae von Azolla filiculoid.es sind in allen 
Profilen zum Teil reichlich vorhanden. 

Eine stratigraphische Einstufung der gestauchten (Krefelder-Schichten) und der ungestauchten 
(Kempener-Schichten) wird diskutiert. 

[ P a l e o e c o l o g i c a l I n v e s t i g a t i o n s o f t h e K r c f c l d - I n t e r g l a c i a l / L o w e r R h i n e A r e a ] 

A b s t r a c t : In the area of Krefeld (Lower Rhine Region) clay-horizons being intercalated 
inbetween Saalian push-endmoraines have been analysed for pollen. Four pollen-diagramms of 
those Krefelder-Schichten will be discussed in this paper. 

The warm period found is termed Krefeld-Interglacial. 
The profile of the locality Römerhof I I has as well been analysed for malakozoological 

remains. 
The type of vegetation prevailing during the probably second part of the interglacial is charac

terized by a predominance of coniferous trees and a riverrhine vegetation (Pterocarya, Alnus, 
Vitis). Pollen of Juglandaceae has been found as well as pollen of Fagus in this interglacial period 
repeatedly, but only with very few grains. All profiles are abundant in Massulae of the water 
fern Azolla filiculoides. 

The stratigraphic position of the glacigene pushed deposits (Krefelder-Schichten) and the in 
situ located deposits (Kempener-Schichten) is discussed at the end of the paper. 

1 . Einleitung 

In der weiteren Umgebung von K r e f e l d , also in dem Bereich, in welchem die K r e f e l d e r 
Mit te l ter rasse verbre i te t ist, und den rheinwärts angrenzenden saale-zeit l ichen S tauchend
moränen (Abb . 1) sind schluffig-tonige Al twassersedimente bekann t . Sie untertei len als 
„Kempener -Sch ich ten" ungestörte Schot ter , und als „Krefe lder -Schich ten" sind sie in die 
S tauchendmoränen eingeschuppt. KEMPF ( 1 9 6 6 ) ha t beide Gruppen als „ K e m p e n - K r e f e l -
der-Schichten" zusammengefaßt . 

*) Anschriften der Verfasser: Dr. B . U r b a n , Institut für Bodenkunde der Universität Bonn, 
Nußallee 13, 5300 Bonn; Dr. J . J . P u i s s e g u r , Hauteroche, F 21250 Les Laumes. 
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Abb. 1 : Lage der Profile in den Stauchwällen und Inselbergen am Niederrhein. 

Konvent ione l le rweise werden diese fe inkörnigen Ablagerungen dem Ho l s t e in - In t e r 
glazial zugeordnet , ( zusammengefaß t bei KEMPF 1 9 6 6 ) . Aus der ä l te ren Li te ra tur (BERTSCH 
sc STEEGER 1 9 2 7 ; BERTSCH, STEEGER & STEUSSLOFF 1 9 3 1 und STEEGER 1 9 5 2 ) sind wei te re 
ähnliche Bi ldungen als „Moerse r Schichten" b e k a n n t geworden. N e b e n der faziel len Aus
bildung wurden paläobotanische und malakozoologische Befunde zu deren Def in i t ion 
genutzt . 

Für eine Trennung der Kempener -Sch ich ten und der Krefe lder-Schichten aufgrund 
strat igraphischer und faunist ischer Befunde sprechen die A r g u m e n t e von KAISER & 
SCHÜTRUMPF ( 1 9 6 0 ) . 

I m Anschluß an die pa läobotan ische Bearbe i tung des Äl tes tp le is tozäns der N i e d e r 
rheinischen Buch t (URBAN 1 9 7 8 a, b , c) wurden einige dieser mi t te lp le is tozänen A b l a g e 
rungen pol lenanalyt isch untersucht. 

Es hande l t sich dabei um V o r k o m m e n im Bere ich der innerha lb des Nieder terrassen-
areals l iegenden Einzelberge ( Inse lberge) , dem „EyU' sche -Berg" ; dazu kommt im Bereich 
des Schaephysener Höhenzuges ein ebenfalls gestauchtes, nach der L o k a l i t ä t S tenden be
zeichnetes V o r k o m m e n am W a r t s b e r g . In der S tauchmoräne S W X a n t e n liegt die als 
R ö m e r h o f bezeichnete dri t te L o k a l i t ä t (Abb . 1 ) . 
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D i e jüngsten geologisch-paläontologischen Untersuchungen zu derar t igen Ablagerun
gen s tammen aus dem Schacht Tönisberg ( A b b . 1) von KEMPF ( 1 9 6 6 ) , v o m Südende des 
Schaephysener Höhenzuges . 

H e r r Prof . D r . KEMPF hat freundlicherweise M a t e r i a l zur E ins ich tnahme zum V e r 
gleich zur Verfügung gestel l t ; dafür sei ihm an dieser S t e l l e gedankt . 

Fe rne r liegen Ergebnisse von GRÜNER ( 1 9 7 5 ) und LANSER ( 1 9 7 8 ) über den geologi
schen Aufbau im Bereich der Krefe lder Ter rasse v o r ; diese Untersuchungen werden wei 
tergeführt . 

2. Die untersuchten Profile 

2 . 1 . E n t n a h m e , A u f b e r e i t u n g u n d A u s z ä h l e n d e r P o l l e n 
p r ä p a r a t e u n d D i a g r a m m d a r s t e l l u n g 

Sämtl iche Proben wurden an Aufschlußwänden en tnommen und z w a r in lückenlosen 
Abs tänden in 1 0 — 2 0 c m langen Blöcken. 

D i e Probenaufbere i tung erfolgte in der bewähr ten Weise (nach FRENZEL 1 9 6 4 , modi 
fiziert) mit einer K - C d Jod id -Schwere t r ennung (ausführliche Beschreibung bei URBAN 
1 9 7 8 c ) . A u f diese A r t und Weise konn te eine Anreicherung einer zum größten Te i l aus
reichenden Sporomorphenmenge der durchweg anorganischen, schluffig-tonigen Bi ldungen 
erreicht werden. 

B e i m Auszählen der Po l l end iagramme wurde d a r a u f geachtet, einen möglichst reprä
sentat iven Querschni t t eines Deckgläschens zu erhal ten , wenn genügend Mate r i a l zur V e r 
fügung stand. Bei ger inger Pollendichte wurden ein bis mehrere Deckgläschen (21 x 2 6 m m ) 
ausgezähl t . 

B e i der Dars te l lung der Po l l end iag ramme wurden nur einige wesentl iche T a x a als 
Schat tenr ißkurven abgebi lde t (Abb . 1, 2 , 3, 4 ) , selten auftretende Po l l enformen können 
den Tabe l len 1, 2 , 3 und 4 en tnommen werden. Als Basissumme diente a l ler Baumpol len 
einschließlich Corylus und al ler Kräu te rpo l l en . Po l l en aquatischer Pf lanzen, F a r n - und 
Moossporen sowie Er icaceenpo l l en ist aus der Bas issumme ausgeschlossen. Bei den D e t a i l 
d iagrammen ( A b b . 6 — 9 ) wurde Alnus, als L o k a l f a k t o r , aus der Basissumme heraus
genommen. 

2 . 2 . D i e P o l l e n d i a g r a m m e (Zonie rung siehe De ta i l d i ag ramme , A b b . 6 — 9 ) 

R ö m e r h o f I T K 5 0 L 4 3 0 4 Wesel ( R 2 5 / 2 8 4 0 0 0 H 5 7 / 2 0 1 6 0 0 ) 
D a s Po l lend iagramm weist eine D r e i - (bzw. V i e r - ) T e i l u n g auf : 

Loka lg l iederung: ( A b b . 2 und 6 ) 

Abschni t t 1: 3 7 0 — 2 0 5 cm 

A n der Basis wi rd das D i a g r a m m von Corylus bes t immt , bei ger inger Betei l igung von 
Pinus, Abies und den Eichenmischwaldelementen. Aquat ische Pf lanzen spielen auch eine 
R o l l e und von besonderer Bedeutung ist das erste Auftre ten von Azolla filiculoides 
(Massulae) . 

Abschni t t 2 : 2 0 5 — 1 1 5 cm 

Es folgt ein Abschni t t mi t hohem Pinus-Anteil, mi t Abies und wenig Corylus. In der 
P r o b e R 17 (Abb . 2 ) t r i t t neben Pterocarya auch Vitis zum erstenmal in diesem Profil auf. 
D i e Eichenmischwaldante i le sind gering. 
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RÖMERHOF I 

M M t » » V V ft^, II » » » » I M r ^ r M i II » » f » (0 III TU Hl . ^ ^ . j ^ '.» H n j i - t i » 3 rlJJAA 

Abb. 2 : Pollendiagramm, Rümerhof I. 

Abschnit t 3 : 1 1 5 — 4 0 c m 

Es zeichnet sich eine erneute Hase lphase ab , die al lerdings einen scheinbar kürzeren 
Ze i t raum e innimmt als die des Abschnit tes 1, mi t Pinus- und ^ ^ ' « - B e t e i l i g u n g , dazu 
kommen in geringem M a ß e Eichenmischwald- und Ha inbuchen-Ante i l e . 

Das Po l l end iag ramm endet mi t einer erneuten Zunahme von Pinus zusammen mit 
Picea, wobei Abies einen Gipfe l von 70 °/o erreicht (P robe R 3, A b b . 2). Alnus und 
Corylus gehen in den obersten Profi labschnit ten au f annähernd 0 °/o zurück ( A b b . 2 und 6 ) . 

R ö m e r h o f I I 
Loka lg l i ederung : ( A b b . 3 und 7) 
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Abb. 3: Pollendiagramm, Römerhof II . 

Abschni t t 1: 2 5 5 — 9 0 cm 

A n der Basis des Po l lend iagramms zeichnet sich eine recht gleichförmige Phase a b : 
über insgesamt fast die Hä l f t e des D i a g r a m m s dominieren Hase l und Kie fe r , Abies und 
der Eichenmischwald sind ebenfalls betei l igt , in ger ingem M a ß e die Ha inbuche . Es treten 
mi t geringen Wer ten Pterocarya, Juglans und Vitis auf . Auch Massulae von Azolla fili-
culoides sind gefunden worden . 

Abschni t t 2 : 9 0 — 1 5 c m 

Es kommt im wei te ren D i a g r a m m v e r l a u f zu e iner H a s e l - D o m i n a n z (Abb . 7 ) , mi t 
K i e f e r und wenig T a n n e , aber höheren E M W - und T a x « 5 - A n t e i l e n . ] uglans-V o\\tn ist 
wiederho l t in dieser Z o n e gefunden worden , ebenso w i e Fagus-VoWtn ( A b b . 3 ) . V o n die
sem wi rd angenommen, daß er auf p r imäre r Lage r s t ä t t e liegt, da sich durch die übr ige 
Pollenvergesellschaftung kein Hinweis au f U m l a g e r u n g erkennen l äß t . 

N a c h einer erneuten E r l endominanz nehmen die Corylus-Werte s tark zu (Abb . 3 ) . 
In der P robe H 6 t r i t t erneut Fagus-V o\\en auf. 

I m jüngsten Te i l dieses Abschnittes findet eine s t a rke Zunahme des N B P s ta t t ; ins
besondere ergeben sich diese hohen W e r t e durch Cruc i fe renpol len . Z u d e m tr i t t in diesen 
oberen Proben Po l len v o m Bruckenthalia-Typ auf ( A b b . 3 ) . Dieser Po l l en typ ist von 

RÖMERHOF JT 
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URBAN ( 1 9 7 8 b) für den äl tes tple is tozänen In te rg laz ia l typ , „van E y c k - I n t e r g l a z i a l " im 
R a u m Brüggen (nordwest l iche Niederrheinische Bucht) beschrieben worden und findet 
sich auch in zeitgleichen D i a g r a m m e n von MENKE ( 1 9 7 5 ) in Schleswig-Hols te in . E r ist in 
al len wesentl ichen M e r k m a l e n mi t dem von BEHRE ( 1 9 7 4 ) für jungple is tozäne Ab lage run
gen beschriebenen Bruckenthalia-PoWen ident ; es handel t sich jedoch um eine wesentlich 
k le inere F o r m . D e r von TURNER ( 1 9 7 0 ) vorges te l l te Pol len Erica terminalis in den A b 
lagerungen von H o x n e k o m m t dieser kleinen Bruckenthalia-Y'orm sehr nahe. 

S tenden T K 5 0 L 4 5 0 4 Moers ( R 2 5 / 3 6 2 0 0 0 H 5 7 / 0 4 1 6 0 0 0 ) 

Loka lg l i ede rung : ( A b b . 8 und 4 ) . 

STENDEN 

S U M V VrW^-V-V-V-U-X-itArlAJ, » y P f g W T H ^-^AAAAAA rAf, <P ') rl l -H r - M AAA A A 

Abb. 4 : Pollendiagramm, Stenden. 

Abschnit t 1: 2 8 5 — 1 2 0 c m 

D e r basale Abschnit t w i rd dominier t von Abies und Pinus, wobe i auch Corylus eine 
wenn auch geringe R o l l e spielt . I m tiefsten T e i l des D i a g r a m m s t r i t t neben Pterocarya-
Pol len auch wieder Fagus-PoWen auf, und bei leicht erhöhten VzJz's-Werten k o n n t e auch 
Buxus-PoWen gefunden werden ( A b b . 4 ) . 

A b der P r o b e S 13 t r i t t mi t erhöhten W e r t e n und in geschlossener K u r v e Azolla fili-
culoides (Massulae) auf. 
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Abschni t t 2 : 1 2 0 — 1 5 cm 

In den oberen P r o b e n erfolgt e ine s tarke Eichenmischwaldausbrei tung bei hohen 
Pinus- und Abies-Anteilen, Corylus s inkt weiter ab . 

Ey l l ' sche Berg T K 5 0 L 4 5 0 4 Moers ( R 2 5 / 3 2 1 1 0 0 H 5 6 / 9 8 1 4 0 0 ) ( A b b . 5 und 9 ) 

D a s Probenmate r ia l w a r von der Pol lenführung her wei tgehend unbefriedigend. N u r 
im oberen Prof i l -Tei l w a r die Pol lenführung zufriedenstel lend und p rozen tua l auswertbar . 

EYLL'SCHER BERG 

E i 
,« , M l I 
llliiiIii i il IliiiI 

PI 

Abb. 5: Pollendiagramm, Eyllsche Berg. 

D e r obere Diagrammabschn i t t k a n n als eine E i n h e i t aufgefaßt werden. Un te r den G e 
hölzen sind Pinus und Abies g le ichermaßen s tark betei l igt . Corylus l iegt ebenso wie die 
Eichenmischwaldelemente um 5 */o ( A b b . 9 ) . O b e r den gesamten Abschni t t hinweg l äß t 
sich eine geschlossene K u r v e von Azolla filiculoides (Massulae) beobachten (Abb . 5 ) . 

Abb. 6: Detaildiagramm, Römerhof I. 
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Abb. 7: Detaildiagramm, Römerhof I I . 
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Abb. 8 : Detaildiagramm, Stenden. 

EYLL'SCHE BERG 

Abb. 9: Detaildiagramm, Eyllsche Berg. 



Abb. 1 0 : Parallelisierung der Profile über Pollenzonen. 

6 Eiszeitalter u. Gegenwart 
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3. Diskussion der Pollendiagramme der Krefelder-Schichten 
und Vergleich mit zeitgleichen Vorkommen 

D i e sich pollenfloristisch entsprechenden Abschni t te sind mi te inander korre l ie r t wor 
den, wobei eine übergeordnete Zonie rung eingeführt wurde . 

Aus der A b b . 10 geht hervor , daß sich die D i a g r a m m e aufgrund einiger charakter is t i 
scher Phasen und Tendenzen in Verb indung mit selten auftretenden Pol lenfunden gut 
gliedern und mi te inander paral le l is iercn lassen. 

D i e älteste e r f aß t e Z o n e 1 ( im D i a g r a m m R ö m e r h o f I ) zeichnet sich durch die hohe 
Hase l - , K ie f e r - und Tannenbe te i l igung aus. In diesem basa len Te i l wurden bereits M a s -
sulae von Azolla filiculoides gefunden, ebenso wie Po l l en von Vitis, Buxus, Juglans, 
Pterocarya und Fagus. D i e zule tz t genannten F o r m e n t re ten allerdings nur in Spuren 
au f (zumeist unter 1 % ) . 

Zone 1 von S tenden zeigt im Gegensa tz zu Zone 1 von R ö m e r h o f I e inen Wechsel im 
Pol lenspekt rum zugunsten von Pinus und Abies. Auch in dieser Phase ist Po l len von 
Pterocarya, Juglans und Fagus gefunden worden. Diese Z o n e könn te zwischen Zone 1 
und 2 des Profiles R ö m e r h o f I eingestuft werden. 

Zone 2 von R ö m e r h o f I ist als eine Pa ra l l e l e zu Z o n e 2 von Stenden und dem Profil 
des EylPschen Berges aufzufassen, wobe i bei Pinus- und /IcWes-Dominanz die Betei l igung 
von Corylus gering ist. D i e Eichenmischwaldelemente sind jedoch zusammen mi t Carpinus 
zum Te i l s tärker ver t re ten . 

D i e folgende Z o n e 3 von R ö m e r h o f I könn te mi t der Z o n e 1 des Po l l end iagramms 
R ö m e r h o f I I para l le l i s ier t werden. D i e K ie f e rn - und Hase l -An te i l e sind ungefähr gleich 
hoch. D i e T a n n e und die Eichenmischwaldelemente , in ger ingerem M a ß e auch die H a i n 
buche, spielen eine R o l l e . 

D i e Z o n e 2 im Profi l R ö m e r h o f I I geht demnach über al le anderen D i a g r a m m e hin
aus; Corylus herrscht vor , Pinus und Abies sind mi t geringeren Wer t en als zuvor ver t re
ten bei re lat iv guter Bete i l igung des Eichenmischwaldes und Taxus. 

Insgesamt bet rachte t m u ß w ä h r e n d der diskutierten Z o n e n mi t einem recht gleichför
migen Vege ta t ions typ gerechnet werden. D o m i n a n t i m W a l d b i l d waren v o r a l lem Nade l 
gehölze, wobei ein ausgedehntes Auewaldsys tem angenommen werden kann (KEMPF 1 9 6 6 ) , 
in dem die Er len , aber auch die Hase l mi t Pterocarya, Vitis und dem Wasser fa rn Azolla 
filiculoides am Nieder rhe in ver t re ten waren . Für diese W a r m z e i t mit ih rem charakter is t i 
schen pollenfloristischen B i l d wi rd hier der Begriff „ K r e f e l d - I n t e r g l a z i a l " eingeführt . D a 
nur ein Ausschnitt aus e inem vermutl ich wesentlich umfangreicheren In te rg laz ia l (ZAGWTJN 
1 9 7 3 ; MÜLLER 1 9 7 4 ) e r faß t werden konn te , ist anhand der ermit te l ten Abschni t te ein 
K l i m a v e r l a u f nur andeutungsweise zu rekonstruieren. I m m e r h i n kann aber , abgesehen 
von der zei t l ich-strat igraphischen Eins tufung, über das K l i m a während der Ablagerungs
zei t folgendes gesagt werden : es herrschten warm-humide Kl imabed ingungen , wobei der 
hohe Koni fe renan te i l nicht zwingend a u f eine sich bereits anzeigende Kl imaverschlechte
rung hindeuten m u ß . D e r hohe Kon i f e r enan te i l kann auch au f die sich verändernden eda-
phischen Bedingungen im V e r l a u f einer W a r m z e i t zurückzuführen sein. Schließlich spielen 
S tandor t f ragen hinein, die im Niederungsgebie t am Nieder rhe in einen raschen räumlichen 
Wechsel zwischen A u e w a l d und t rockenen S tandor ten der anspruchslosen Gehölze zur 
F o l g e haben. 

Be i einem ersten Vergle ich mi t dem wohl bisher a m vol ls tändigsten e r faß ten holstein
zeitl ichen V o r k o m m e n von Muns t e r -Bre loh ( M Ü L L E R 1 9 7 4 ) zeigt sich darüberhinaus auch, 
d a ß die hier am Nieder rhe in er faßten interglazia len Bi ldungen bereits nahezu an das Ende 
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der H o l s t e i n - W a r m z e i t gestel l t werden könn t en . ZAGWIJN ( 1 9 6 3 ) beschreibt das Auf t re ten 
v o m Pterocarya-PoWen neben MÜLLER aus dem Abschnit t H o 3 b seiner Gl iederung des 
Hols te in - In te rg laz ia l s und dami t aus einer jüngeren Phase dieser W a r m z e i t . 

D i e Sed imenta t ion der schluffig-tonigen Al twasse rab lagerung ha t somit , und z w a r 
für a l le der hier diskutier ten V o r k o m m e n , a m Nieder rhe in erst gegen Ausgang des H o l 
s te in- In terg laz ia ls eingesetzt . E i n e beg innende Sed imenta t ion erst zum E n d e der W a r m 
zeiten h in konn te al lerdings bisher in der Niederrheinischen Bucht zumeist beobachte t 
werden. S o setzen ä l tes tple is tozäne warmze i t l i che Tonab lage rungen im R a u m Brüggen 
im K l i m a o p t i m u m des In te rg laz ia l s ein ( v a n E y c k - I n t e r g l a z i a l , URBAN 1 9 7 8 b ) . Auch für 
ä l tes tple is tozäne V o r k o m m e n auf der V i l l e konn t en bisher ke ine Übe rgänge mi t E i n w a n -
derungs- und Ausbrei tungsphasen der G e h ö l z e in entsprechenden Al twassersedimenten 
ermit te l t werden. S o lassen sich die in te rg laz ia len Bi ldungen (z . B . Frechen I In t e rg l az i a l , 
T ig l ium A ) z w a r zum T e i l in unterschiedliche vegetationsgeschichtl iche Abschni t te unter
gliedern, setzen jedoch meist ebenfalls erst im thermischen O p t i m u m oder später ein und 
lassen häufig eine schnelle Sed imenta t ion ton iger Fazies e rkennen. Diese hä l t zum Tei l 
bis in die Frühglaz ia lphasen an, falls nicht in Zusammenhang mi t hangenden F lußsed i 
menten gekappt . 

D a s v o n KEMPF ( 1 9 6 6 ) beschriebene P o l l e n d i a g r a m m aus den ungestörten K r e f e l d e r -
Schichten v o n Schacht Tön i sbe rg gehört of fenbar ebenfal ls an das E n d e des H o l s t e i n - I n t e r 
glazials . E s dürfte jedoch i m Vergleich m i t den eigenen Untersuchungen e inem e twas ä l te 
ren Abschni t t zuzuordnen sein, den ZAGWIJN ( 1 9 7 3 ) als H o 2 / H o 3a bezeichnet . C h a r a k 
teristisch sind im Schacht Tönisberg die noch recht hohen Q » e r c « 5 - A n t e i l e zusammen mi t 
Pinus und Abies. E ine wei te re genauere Para l le l i s ie rung mi t diesem D i a g r a m m ist jedoch 
nicht mögl ich ; anhand eigener Nachuntersuchungen konn ten die hohen Pterocarya- und 
Castanea-'Werte in diesem Profi l nicht bes tä t ig t werden. Auch sind bei KEMPF keine H i n 
weise a u f das V o r k o m m e n von Fagus-, Vitis-, Buxus- und T a x « s - P o l l e n anhand des P o l 
lendiagramms zu finden. Vitis sylvestris beschreibt er ebenso wie Azolla filiculoides (inter-
glazialica) makroskopisch. (Mögl icherweise zeitgleich können Spek t r en aus dem K ä r l i c h e r -
In te rg laz ia l sein, w o r a u f die hohen Quercus- und Pinus-Anteile hindeuten (URBAN, 1 9 7 8 d ) . 

VON DER BRELIE et a l . ( 1 9 5 9 ) beschreiben aus der R innenfü l lung im F l ö z F r immers 
dor f eine R e i h e makroskopisch und mikroskopisch e r faß ter Pf lanzenreste , die ein hols te in
zeitliches A l t e r dieser Ablagerungen nahelegen könnten . Auch in diesen Bi ldungen wurden 
Res te von Taxus baccata, Pterocarya cf. fraxinifolia und Buxus sempervirens gefunden, 
die übr igen pol lenanalyt ischen Befunde deuten au f kühle Bedingungen während des A b 
lagerungszei traumes hin. Al l e in aufgrund der Lagerungsverhäl tn isse wurden diese V o r 
kommen seinerzeit in das M i n d e l / R i ß - I n t e r g l a z i a l gestellt . Dieses F r i m m e r s d o r f - I n t e r 
glazial l iegt in der Mi t te l te r rasse I I (BRUNNACKER et. al . 1 9 7 8 ) und ist dami t deutlich ä l te r 
als das „ K r e f e l d - I n t e r g l a z i a l " . A u f die abgeschlossenen palynologischen Untersuchungen 
(URBAN 1 9 7 9 ) zu einem Ausschnitt aus dem Fr immersdor f - In te rg laz ia l wi rd an anderer 
Ste l le eingegangen. 

D i e „Voge lhe imer F l o r a " (KRÄUSEL 1 9 3 7 ) bei Essen weist, abgesehen von vielen, spä
ter von anderen Auto ren beschriebenen typisch-holsteinzei t l ichen T a x a , ebenfal ls a u f ein 
älteres In te rg laz ia l , da b isher Tsuga-Vo\\tn noch nicht in eindeutig holsteinzei t l ichen A b 
lagerungen gefunden wurde . 

4. Malakozoologische Befunde (PUISSEGUR) 

D i e M a l a k o f a u n a des Profils R ö m e r h o f I I ist ausgesprochen a rm und das M a t e r i a l 
zum Te i l schlecht erhal ten. A l l e Fo rmen sind aquatisch, was auch mi t dem V o r k o m m e n 
von Fischzähnen in Übere ins t immung zu br ingen ist. Valvata piscinalis ist häufig gefun
den worden (vgl . T a b . 1) und die Gehäuse sind gut erhal ten. V o n Bithynia tentaculata 

6 • 
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sind, obwohl deren Gehäuse resistent ist, nur Decke l vorhanden . D i e gefundenen Res te 
von Viviparus s ind zu fragmentar isch, um eine Ar tbes t immung vornehmen zu können . 

Tab. 1: Molluskenfauna des Profils Römerhof I I 

Taxon Probe-Nr. I I I I I I I V V 

Valvata piscinalis M Ü L L E R 2 9 7 1 2 5 7 9 5 — 
Bithynia tentaculata L . 2 5 ( 1 ) 5 4 ( 1 ) 4 (l) 8 ( 1 ) 7 0 ( 1 ) 
Viviparus sp. 2 ( 2 ) 1 ( 3 ) 2 (*) — 
Gyraulus albus M Ü L L E R 1 — — — — 
Limnaea sp. 1 1 — — — 
Hydrobiidae — — 1 — — 

Probe-Nr. I 
I I 

I I I 
I V 

V 

0 — 5 2 cm 
5 2 — 1 0 4 cm 

1 0 4 — 1 5 6 cm 

1 5 6 — 2 0 8 cm 

2 0 8 — 2 6 0 cm 

(!) nur Deckel 
( 2 ) zwei Gehäusespitzen und sechs Fragmente, 

alle sehr korrodiert 
( 3 ) vier schlecht erhaltene Fragmente 
(4) eine gut erhaltene Gehäusespitze 

Ebenfal ls b le ib t offen, um welche Spezies es sich bei dem H y d r o b i i d a e - E x e m p l a r han
delt . Es ist dabei nicht auszuschließen, daß es sich bei den aufgefundenen Resten von 
Bithynia tentaculata und Viviparus um Bes tandte i le aus einer ä l teren, hier eventuell se
kundär eingeschwemmten Ablage rung handel t . 

5. Stratigraphische Bemerkungen 

Es ist nahel iegend, die pa läobotanisch und zum T e i l malakozoolog isch bearbei teten 
V o r k o m m e n konvent ione l le rweise in das Ho l s t e in - In t e rg l az i a l im S inne eines vor le tz ten 
Interglazia ls einzustufen. 

Daneben ist jedoch für dieses „ K r e f e l d - I n t e r g l a z i a l " eine wei tere , nämlich eine um 
eine W a r m z e i t ä l t e re Einstufung in Ansätzen diskutabel , im Sinne einer dr i t t le tz ten 
W a r m z e i t (ebenfal ls H o l s t e i n - I n t e r g l a z i a l ) . Für eine solche Mögl ichkei t können sprechen: 

a) pa läobotanische Befunde 

D i e rein pa läobotanischen B e f u n d e für sich al le in gestell t lassen eine Paral le l is ierung 
mi t Profilen des klassischen Eems nicht zu. Auch ist eine eindeutige Einstufung in das H o l 
s te in- In terg laz ia l nicht gesichert, wenngleich sich gewisse Beziehungen zu Ausschnitten der 
Hols te in -Gl iederungen von ZAGWIJN ( 1 9 7 4 ) und MÜLLER ( 1 9 7 4 ) herstel len lassen. D a s 
Po l l end iagramm (KEMPF 1 9 6 6 ) v o n Schacht Tön i sbe rg zeigt jedoch k a u m Para l l e len zu 
denen des Kre fe ld - In t e rg l az i a l s . Immerh in stehen dami t folgende Kr i t e r i en zur Diskus 
sion: dem In t e rg l az i a l t yp des „ K r e f e l d - I n t e r g l a z i a l s " fehlen die eventuel len frühen A b 
schnitte, die für eine Charak te r i s i e rung der Florengeschichte Vorausse tzung sind. Fe rne r 
ist das V o r k o m m e n von insbesondere Jug landaceen (Pterocarya, Jugians), abgesehen von 
äl tes t -pleis tozänen Ablagerungen , nicht allein au f das Ho l s t e in - In t e rg l az i a l beschränkt 
( z . B . F r immersdor f - In t e rg laz i a l , VON DER BRELIE et a l . 1 9 5 9 ) , und daher für die s t ra t i 
graphische Aussage für sich allein gestellt nur bedingt brauchbar . 
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b) Mol lusken 

In seiner zusammenfassenden Arbe i t über d ie Mol lusken des Ho l s t e in - In t e rg l az i a l s 
des Niederrheingebie tes faßt KEMPF ( 1 9 6 8 ) a l le , auch von anderen A u t o r e n bis dahin b e 
schriebenen F o r m e n der „ K e m p e n - K r e f e l d e r " Schichten zusammen. D a b e i wi rd a u f das 
s trat igraphisch interessante V o r k o m m e n unter ande rem von Viviparus diluvianus h in 
gewiesen. Bis a u f Limnaea und das H y d r o b i i d a e - E x e m p l a r sind die in R ö m e r h o f I I ge
fundenen M o l l u s k e n auch schon bei KEMPF ( 1 9 6 6 , 1 9 6 8 ) beschrieben. Sie bestät igen die 
in terg laz ia len Ablagerungsbedingungen und deuten ökologisch be t rachte t wechselnde S t r ö 
mungsgeschwindigkei ten eines F luß laufes an. 

c) Geolog ie 

Auch aus der Sicht des geologischen Aufbaus ist ferner die Mögl ichke i t einer ä l te ren 
Einstufung nicht völ l ig ausgeschlossen (BRUNNACKER et al . 1 9 7 8 ; BRUNNACKER 1 9 7 8 ) . S o 
sind im Area l der östlich angrenzenden Nieder te r rasse einige S a n d v o r k o m m e n im L i e g e n 
den der Nieder te r rasse bekannt , die Azolla filiculoides führen. Dieses F lorene lement ist 
aber bisher nu r aus präeemzeit l ichen V o r k o m m e n in N W - E u r o p a bekann t . Wenngle ich 
diese Ablagerungen mit Azolla filiculoides u m l a g e r t sein können, so fragt sich doch, ob 
es sich um über wei tere Strecken verlagertes M a t e r i a l handelt , oder um nur kurzstreckig, 
l o k a l ver lager te Sedimente, oder o b diese S e d i m e n t e nicht wirklich in situ liegen. 

d) Ergebnis 

A n h a n d der dargestellten Argumente ergibt sich für eine s trat igraphische Zuordnung 
der im a l lgemeinen gestauchten Krefe lder -Sch ich ten (Kre fe ld - In t e rg l az i a l ) fo lgendes: D i e 
in terglazia len V o r k o m m e n in den Stauchwäl len und Inselbergen ( K r e f e l d - I n t e r g l a z i a l ) 
sind gleichalt und gehören in e ine äl tere W a r m z e i t (Hols te in ) . 

D i e K e m p e n e r Schichten s tehen im R a u m K r e f e l d in engem räumlichen V e r b a n d mi t 
den gestauchten Krefelder Schichten. Dies w a r e iner der Gründe für KEMPF ( 1 9 6 6 ) , beide 
Ablagerungen zusammenzufassen ( K e m p e n - K r e f e l d e r Schichten). A b e r auch wenn man 
diese Para l le l i s ierung akzept ier t , so ist doch z u m einen die S te l lung der Moerser Schichten 
als ebenfalls gleichaltr ig (nach KEMPF) nicht p räz i se gesichert, noch zumal sie in der Aus
räumungszone des Inlandeises östlich der S t a u c h w ä l l e liegen. U n d zum anderen ist die 
Verknüpfung der interglazialen V o r k o m m e n bei K ö l n (Efferen, Bensberg nach KAISER & 
SCHÜTRUMPF) mi t den untersuchten V o r k o m m e n im R a u m K r e f e l d nicht eindeutig. 

Mögl icherweise zeigt sich über die aufgezäh l ten warmzei t l ichen V o r k o m m e n eine 
Pa ra l l e l e zu der immer noch in Diskussion s tehenden Unter te i lung der Saa le -E isze i t durch 
eine zwischengeschaltete W a r m z e i t (Treene) (PICARD 1 9 6 0 ; STREMME 1 9 6 4 ) . Nach MENKE 
( 1 9 7 8 ) könn te al lenfalls noch e ine F r ü h - D r e n t h e - W a r m z e i t diskut ier t werden. E i n e n H i n 
weis zu der F r a g e , wo am Niede r rhe in im L iegenden der Nieder te r rasse wei terhin E e m -
interg laz ia le Bi ldungen auftreten, geben VAN DER MEENE & ZAGWIJN ( 1 9 7 8 ) . Dieser F r a g e 
w i r d derzeit im Zusammenhang mi t der B e a r b e i t u n g der K r e f e l d e r Mit te l ter rasse und 
deren Liegendschichten nachgegangen. Auch i m Alpenvor l and sind derzeit von FRENZEL 
( V o r t r a g in D i j o n , Dezember 1 9 7 8 ) Fragen aufgegriffen, welche präeemzei t l iche W a r m 
zei ten e inbeziehen, die jedoch j ü n g e r sind als das Ho l s t e in - In t e rg l az i a l . 

D i e in den folgenden T a b e l l e n 2 — 4 aufgeführ ten T a x a sind durchweg mit so geringen 
Wer t en aufgetre ten, zum T e i l als E inze l funde , daß auf eine P r o z e n t a n g a b e verz ichte t 
werden k o n n t e . 
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R 6 Ostrya-Typ 
R 8 cf. Populus 
R 9 Myrica, Artemisia 
R 1 4 Myrica 
R 16 Myrica, cf. Caltha 
R 17 Ostrya-Typ, Cupressaceae, cf. Myrica, Dipsacaceae, Caltha-Typ 
R 20 Salix, Cupressaceae, cf. Myrica, cf. Cornus 
R 22 Cupressaceae 

Tab. 2 : Seltene Pollen- und Sporenformen im Profil Stenden 

Probe-Nr. T a x a 

2 Frangula alnus, Cupressaceae, Convolvolus, Pulmonaria-Typ, Pedicularis-Hab. 
Artemisia 

4 Salix, Cupressaceae, Urticaceae, Rubiaceae 
5 Cupressaceae, Chenopodiaceae, Rubiaceae 
6 cf. Populus, Rubiaceae 
7 Cupressaceae, Artemisia, Rubiaceae 
8 Cupressaceae, cf. Salix 
9 Cupressaceae 

10 Frangula alnus, Cupressaceae, Epilobium 
11 Cupressaceae 
13 Cupressaceae, Artemisia, Thalictrum 
15 Succisa, Polygonum spec , Plicapollis pseudoexcelsus 
16 Myrica, Cistaceae, Plicapollis pseudoexcelsus 
22 cf. Sciadopitys, Rhamnus frangula, Artemisia, Plicapollis pseudoexcelsus 
23 cf. Carya 
26 cf. Salix, Polygonum persicaria-Typ, Ophioglossum vulg. 
27 cf. Polygalaceae 
29 Cornus 

Tab. 3: Seltene Pollen- und Sporenformen im Profil Eyllsche-Berg 

Probe-Nr. T a x a 

l a cf. Myrica, Thalictrum, Ostrya-Typ, Polygonum persicaria-Typ 
lb Polygonum persicaria-Typ 
l c Salix, Cheilanthes, Polypodium viriginianum-T. 
2 Cupressaceae 
3b Cupressaceae 

19 cf. Eucommia 

Tab. 4 : Seltene Pollen- und Sporenformen im Profil Römerhof II 

Probe-Nr. T a x a 

H 1 Eucommia 
H 2 Salix, Juniperus 
H 6 Cupressaceae 
H 9 Juniperus, Cupressaceae, Osmunda claytoniana-Typ 
H 1 0 Cupressaceae 
H 11 Salix, cf. Populus, Ostrya-Typ, Epilobium, Artemisia 
H 14 cf. Myrica, cf. Populus 
H 15 Ostrya-Typ, Sambucus 
H 18 cf. Populus 
H 19 cf. Populus 
H 21 cf. Myrica 
H 22 Artemisia 

Tab. 5: Seltene Pollen- und Sporenformen im Profil Römerhof I 

Probe-Nr. T a x a 
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