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V o n G . R I C H T E R , Braunschweig 

Mit 11 Abbildungen 

Z u s a m m e n f a s s u n g . An drei Seebecken im Flußgebiet der Peene (Mittelmecklenburg), 
deren Boden heute unter dem Meeresspiegel liegt, wird die holozäne Entwicklung verfolgt. Nach 
einer spätpleistozänen Staubeckenphase erfüllten präboreale Seen die gesamten Beckenniederungen 
einschließlich der heutigen Verlandungsflächen. Im Boreal und Alt-Atlantikum verlandeten die 
Seen bis etwa auf ihr heutiges Ausmaß. 

Vom Jung-Atlantikum an geraten die Seen in den Rückstaubereich der Litorina-Transgression. 
In drei Überflutungsphasen, deren älteste dem hochlitorinen Transgressionsstoß entspricht, erobern 
die Seen Teile der Verlandungsflächen zurück. Zwischengeschaltete Verlandungsphasen sind be
sonders im Subboreal stark ausgeprägt. Der gesamte Spiegelanstieg beträgt seit dem Boreal 
3,5—4 m. Die Seespiegel liegen zu Beginn der ersten Überflutungsphase (Jung-Atlantikum — frühes 
Subboreal) ca. 3 m, zu Beginn der zweiten (spätes Subboreal — frühes Subatlantikum) ca. 2 m und 
zu Beginn der dritten (Subatlantikum) ca. 1 m unter dem Spiegelstand des vorigen Jahrhunderts. 
Der Brackwassereinbruch bleibt auf die Unterläufe der Flüsse beschränkt. 

Die geschilderten Fernwirkungen der Litorina-Transgression reichen im Peenegebiet bis zu 
90—120 km landeinwärts und bis zu + 5—6 m N N . Sie greifen in den noch uneinheitlichen, aus 
Schmelzwasserrinnen hervorgegangenen Entwässerungssystemen des Jungmoränengebietes anschei
nend weiter landeinwärts als an den Nordseeflüssen, wo die Transgression in Flußtäler mit aus
geglichenem Gefälleprofil eindrang. 

S u m m a r y . The development of holocene sedimentation is investigated in three lake basins 
of river Peene (Mecklenburg). The preboreal lakes fill up the whole basins including the silting-
up areas of today. In Boreal and Atlanticum large peat-mosses grow up, and the lakes are 
approximatively reduced to their present area. 

From the second part of the Atlanticum the basins get into the influence of Litoprina-trans-
gression. In three upward-movements of level, which are corresponding to transgression-phases 
of the Baltic Sea, the lakes encroach on parts of the peat-mosses. The total sum of level-
movement amounts to 3,5—4 m from the boreal stage, to 3 m from the first transgression phase 
(late Atlanticum — early Subboreal), to 2 m from the second (late Subboreal — early Sub-
atlanticum) and to 1 m from the third transgression-phase (Subatlanticum). The influence of 
brackish water is restricted to the lower course of the rivers. 

In the district of river Peene these effects of Litorina-transgression are to be observed till 
90—120 km upstream and till 5—6 m above the present sea-level. It seems that these effects 
influenced larger parts o f the river systems in the Baltic moraine area than in the North-sea area: 
In the Baltic moraine area river systems arose from young fluvioglacial channels and were 
unbalanced. In the Nort-sea area, however, rivers had graded profiles when transgression in
fluenced them. 

1. Einführung und Problemstellung 

Para l l e l zur Entwicklungsgeschichte der deutschen Nordseeküs te steht seit J a h r z e h n 
ten in der wissenschaftlichen Diskussion das W e r d e n der südlichen Ostseeküste im V e r l a u f 
der ho lozänen Os tsee-Entwick lung . Arbe i t en von T A P F E R ( 1 9 4 0 ) , S C H M I T Z ( 1 9 5 3 ) und 
S E I F E R T ( 1 9 5 5 ) in Schleswig-Hols te in , H U R T I G ( 1 9 5 4 , 1 9 5 5 , 1 9 5 7 , 1 9 5 8 , 1 9 5 9 , 1 9 6 6 ) , 
R E I N H A R D ( 1 9 5 6 , 1 9 5 9 ) , K L I E V E ( 1 9 5 7 , 1 9 5 9 , 1 9 6 0 , 1 9 6 2 , 1 9 6 3 a . b., 1 9 6 5 ) , K L I E V E & 
R E I N H A R D ( 1 9 6 0 ) , S C H M I D T ( 1 9 5 7 , 1 9 5 9 ) u. a. in Mecklenburg und V o r p o m m e r n brachten 
eine R e i h e neuer Erkenn tn i s se und führten zur Rev id i e rung b z w . Präzis ierung ä l te re r 
Anschauungen. S o k a n n es z. B . nach den sehr gründlichen Untersuchungen von K L I E V E 
als gesichert bet rachte t werden, daß der östlich der D a r ß e r Schwel le liegende Küs t en raum 
nicht nur von der seit l angem erkannten Li tor ina t ransgress ion , sondern auch v o n der 
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ä l te ren Ancylustransgression erreicht und beeinflußt wurde . Nach dem borea len Höchst 
s tand des Ancylussees (nach K L I E V E bei — 7 bis — 8 m N N ) erfolgte durch den A b l a u f des 
Sees über die D a r ß e r Schwelle eine energische Regress ion bis auf e t w a — 2 0 m N N . D i e 
folgende, die gesamte Ostsee erfassende Li tor ina-Transgress ion erreichte ihren Höchst 
s tand in einem zweifachen Transgress ionss toß im jüngeren A t l a n t i k u m bis frühen Sub
borea l , dessen Abrasionsflächen und S t randwäl l e a u f Rügen in N i v e a u s um + 2 m N N 
nachgewiesen wurden ( K L I E V E 1 9 6 5 ) . Se i ther erfolgten wahrscheinlich Spiegelschwankun
gen mi t geringerer Ampl i tude . 

E s ist verständl ich, daß sich derar t ige Spiegelschwankungen auch a u f die ho lozäne 
Entwick lung der F l u ß t ä l e r und Becken auswirken mußten , deren spätple is tozäner T a l 
boden heute un te r N N liegt. Schon seit langem werden daher die mächt igen holozänen 
Moorbi ldungen in den F luß tä l e rn Mecklenburgs und V o r p o m m e r n s mi t dem Rückstau 
des L i to r ina -Meeres in Verb indung gebracht ( G E I N I T Z U. a. 1 9 1 2 , 1 9 2 2 , K E I L H A C K 1 8 9 8 , 
1 8 9 9 , 1 9 0 9 , K L O S E 1 9 0 5 , S T A H L 1 9 1 3 , W A L T E R 1 9 1 9 ) , wenn auch un te r dem Vorzeichen 
einer „Li to r inasenkung" . E ine erste nähere Untersuchung der vorpommerschen T a l - und 
Beckenmoore , die sich au f eine R e i h e v o n Bohrungen und pol lenanalyt ischen Dat ie rungen 
stützt , lieferte H A L L I K ( 1 9 4 3 ) . E r e rkann te folgende Entwick lungsper ioden : 

1. das Vorhandense in ver landender Seen in den Becken und Tä le rn w ä h r e n d des borealen 
Ancyluss tadiums in der Ostsee, 

2 . einen l i tor inazei t l ichen Anst ieg des Grundwasserspiegels , . . . „wobe i sich in den t iefe
ren Tei len der Urs t romtä l e r v o n neuem Seen b i lden, während an anderen Stel len die 
B i ldung von P h r a g m i t e s - T o r f wei te rgeh t" ( H A L L I K 1 9 4 3 , S. 7 1 ) . 

Es erschien dem Verfasser an der Zei t , diese Fe rnwi rkungen der ho lozänen Ostsee-
Entwick lung au f Becken und F l u ß t ä l e r näher zu verfo lgen und die Ergebnisse mi t den 
neuen, detai l l ier teren Erkenntn issen zum Transgress ionsablauf zu vergleichen. Entspre 
chende Untersuchungen wurden in den J ah ren 1 9 5 7 — 5 9 im Geb ie t der oberen Peene 
(Mi t te lmecklenburg) durchgeführt. D i e Ergebnisse wurden in e inem K a p i t e l der unver 
öffentlichten Disse r ta t ion des Verfassers ( G . R i c h t e r 1 9 5 9 ) behandel t und sollen hier in ge
kürz te r und überarbei te ter F o r m vorge leg t werden. A n der späteren Durchführung ähn
licher Untersuchungen im Trebe l - und Reckn i tz ta l konn te der Ver fasse r ebenfalls mi t 
wi rken ( R E I N H A R D 1 9 6 3 ) . 

D i e Auswertung der Untersuchungsergebnisse soll dazu bei t ragen, die folgenden drei 
ineinandergreifenden Fragen ihrer Lösung näherzubr ingen: 

1. I n welchen Zei tabschni t ten überwiegt die l imnische Sed imenta t ion , in welchen die 
Ver landung? 

2. Welche der l imnischen Phasen lassen sich mit der Ostseetransgression verbinden, welche 
sind klimatisch bedingt? 

3. Wiewe i t ergibt sich eine Übere ins t immung mit der von F A I R B R I D G E ( 1 9 6 0 ) en tworfe
nen, von K L I E V E ( 1 9 6 2 , A b b . 3 ) für die Ostsee z . T . korr igier ten Meeresspiegelkurve? 

2. Das Untersuchungsgebiet 

D a s Untersuchungsgebiet u m f a ß t drei Gletscherzungenbecken im Geb ie t des oberen 
Peeneta les im mi t t l e ren Mecklenburg : das Malchiner , Te t e rower und Schlakendorfer B e k -
ken. I h r e glaziäre Genese ist bei G . R I C H T E R ( 1 9 5 9 , 1 9 6 3 ) beschrieben. D i e von schmalen 
Gletscherzungen eines spätglazia len Vors toßes t i e f ausgeschürften Becken liegen heute mi t 
ihrem glazigenen B o d e n weit un te r N N : das Malch iner Becken mindestens bei — 1 8 , 5 m 
N N ( K u m m e r o w e r See nach Echographpei lungen des Wassers t raßenamtes S t ra l sund v o m 
9. 5. 1 9 5 7 ) , das T e t e r o w e r Becken bei mindestens — 1 0 , 5 m N N ( T e t e r o w e r See nach 
W A L T E R 1 9 1 9 ) , das Schlakendorfer Becken bei e t w a — 5 , 6 m N N ( N ö r d l . Sch lakendor f 
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an der Neuka lene r Peene , nach der Abbohrung durch das S t a a t l . Tor f ins t i tu t R o s t o c k ) . 
D a h e r bi ldeten sich mächtige ho lozäne Sedimentschichten, die die Becken bis über den 
heut igen Meeresspiegel auffül l ten. D i e Beckenniederungen bergen heute weite eutrophe 
N i e d e r m o o r e mi t Weideflächen, St reuwiesen, Bruchwald und Schilfdickichten, die von 
fe rn den Eindruck einer Park landschaf t geben. Dazwischen g länzen hier und da die 
Wasserflächen von Torfs t ichen. 

D i e tiefsten Te i l e des Malch ine r und T e t e r o w e r Beckens erhiel ten sich bis heute als 
offene Seeflächen. Neben den drei großen Seen ( K u m m e r o w e r und Malchiner See im 
Malch ine r Becken, T e t e r o w e r See im T e t e r o w e r Becken) bestehen nur wenige kleine 
Te iche . E ine Ubersicht über die M o o r - und Seeflächen vermi t te ln die folgenden Tabe l l en 
(F lächenangaben nach eigenen P lan ime te rwer t en , ermit te l t a u f der Grundlage der M e ß 
t i schblä t ter ) . 

D i e B e c k e n n i e d e r u n g e n : 

Fläche d. Holozäne davon davon 
Becken Becken Niederung Niedermoor Seeflächen ' ) 

Malchiner Becken ca. 402 W 119,28 W 72,67 km2 46,61 km2 
Teterower Becken ca. 115 km2 35,90 km2 32,35 km2 3,55 W 
Schlakendorfer Becken ca. 35 km2 8,42 W 8,42 km2 — 

' ) Kleine Teiche und Torfstiche blieben wegen ihrer geringen Fläche unberücksichtigt. 

D i e S e e n : 

See Fläche max. bekannte Tiefe Spiegelhöhe 

Kummerower See 32,66 kmä 18,5 m -1- 0,2 m N N 
Malchiner See 13,95 km2 10,6 m + 0,6 m N N 
Teterower See 3,55 km2 12,8 m 4- 2,3 m N N 

D i e Quellflüsse der Peene (Neuka l ene r Peene aus dem T e t e r o w e r Becken, Westpeene 
aus dem Südtei l des Malchiner Beckens , Os tpeene aus dem Ostpeenebecken) vereinigen sich 
im K u m m e r o w e r See . D i e Peene v e r l ä ß t den See an seinem N o r d e n d e bei Aa lbude durch 
ein ca . 0 , 5 — 1 k m breites, ebenfal ls ve rmoor tes Kas ten ta l . B e i D e m m i n quer t sie das 
G r e n z t a l , n immt Trebe l und To l l ense au f und erreicht über L o i t z — J a r m e n un te rha lb von 
A n k l a m im Peenest rom die Boddengewässer an der Innenküste der Insel Usedom. 

Durch das niedrige Spiege ln iveau des K u m m e r o w e r Sees haben die 95 F l u ß k i l o m e t e r 
v o m See bis zur Mündung fast kein Gefä l l e . E s n immt daher nicht wunder , daß sich bei 
Sturmfluten der Rücks tau der Ostsee mi t einer Verzögerung von 3 — 4 T a g e n an den F l u ß 
pegeln bis h inauf nach Malchin , j a , bis zum Malchiner See in abgeschwächter F o r m be
m e r k b a r macht. K A R B A U M und R E I N H A R D ( 1 9 6 2 , S. 7 8 ) geben dafür ein Beispiel . D e r E in 
flußbereich des Rückstaues ist in A b b . 1 eingezeichnet. 

3 . Die Tal- und Beckensedimente, ihre Untersuchung und Altersdatierung 

Für die Kar t i e rung der ho lozänen Beckensedimente s tanden die T o r f k a t a s t e r des 
S t a a t l . Torf ins t i tu ts Ros tocks zur Ver fügung . Zusätzlich wurden v o m Verfasser unter 
Mi th i l f e von Studenten des Geographischen Inst i tuts der U n i v e r s i t ä t Gre i f swa ld m i t dem 
K a m m e r b o h r e r 45 Bohrungen niedergebracht , deren Proben zum großen Te i l a u f K a l k 
gehal t und Glühver lus t untersucht wurden . V o n 8 der Bohrungen wurden vom Verfasser 
Po l l end iag ramme ausgezählt , v o n zwei wei teren entscheidende Spek t ren gezähl t . D e r 
vor l iegenden Arbe i t ist nur das P o l l e n d i a g r a m m der B o h r u n g M 1 ( D a h m e r M o o r ) bei
gegeben. D i e übrigen finden sich bei G . R I C H T E R ( 1 9 5 9 , K a p . V ) . Z u r E rgänzung dienten 
zwe i v o m Verfasser ausgezähl te Po l l end i ag ramme aus dem G r e n z t a l ( T B 102 , 1 9 3 ) , ver-
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Einflußbereich des untersuchte Seebecken 
Rückstaues 

1 = Kummerower See 2 = Teterower See 3 = Dahmer See 
Abb. 1. Übersicht über den Untersuchungsraum mit Einzeichnungen der heutigen Sturmflut-Rück

staubeckenbereiche (nach KARBAUM und REINHARD 1 9 6 2 ) . 

öffentl icht bei R E I N H A R D ( 1 9 6 3 ) und drei von H A L L I K ( 1 9 4 3 ) veröffent l ichte Pol len
d i ag ramme vom K u m m e r o w e r See ( K S 1 , 2 ) und v o m Peeneta l bei A n k l a m ( P A ) . D i e 
B o h r u n g M 1 3 , am Ausfluß der Peene aus dem K u m m e r o w e r See gelegen, wurde zusätz
lich zu r Po l lenana lyse a u f ihren D i a t o m e e n - und Conchyl iengeha l t ana lys ie r t . D i e ent
sprechenden Untersuchungen nahmen dankenswerterweise P ro f . D r . H . K L I E W E ( J e n a ) 
und D i p l . - G e o g r . W . J A N K E (Gre i f swa ld ) vor . 

E i n e absolute D a t i e r u n g der Po l l end iag ramme w a r für den Untersuchungsraum nicht 
zu geben, da weder Ci4 -Dat ierungen noch pol lenanalyt isch eingeordnete vorgeschichtliche 
Funde zur Verfügung standen. D a h e r wurden nach dem V o r b i l d von O V E R B E C K & G R I E Z 
( 1 9 5 4 ) in den vier vol ls tändigsten D i a g r a m m e n M 1, M 1 3 , T 8 und T 1 4 bes t immte mar 
k a n t e Spekt ren mi t den Leitziffern 1 — 1 2 versehen. Diese Lei tspekt ren wurden dann 
auch in den anderen D i a g r a m m e n mark ie r t , soweit sie dor t e r faß t waren . A u f ihrer Basis 
wurden die lokalen Pe r ioden der Waldgeschichte abgegrenz t (Diskussion siehe R I C H T E R 
1 9 5 9 , S. 9 8 — 1 0 1 ) . D e r Verfasser ha t P r o f . D r . F . F I R B A S für freundliche B e r a t u n g dabei 
zu danken . 

Z u r Erleichterung der Para l le l i s ie rung dieser ört l ichen waldgeschichtlichen Per ioden 
mi t den al lgemeinen waldgeschichtlichen Per ioden Mi t t e leuropas nach F I R B A S ( 1 9 4 9 ) er
hiel t die älteste sicher e r faß te ört l iche Per iode die Ziffer 3 . Sie s t immt e twa mi t der P e 
riode I I I von F I R B A S überein, ebenso w ie die lokalen Pe r ioden 4 — 8 mi t dessen I V — V I I I . 
D i e ör t l iche Per iode 9 umfaß t e twa die waldgeschichtlichen Per ioden I X und X von 
F I R B A S . Ih re weitere Unte rg l iederung w a r nicht möglich, da die obersten Torfschichten 
durch die Spiegelsenkung des vorigen Jahrhunder t s großente i ls belüftet wurden, wodurch 
die Po l lenerha l tung sehr schlecht ist. I s t auch eine absolute Paral le l is ierung der örtlichen 
mi t den allgemeinen waldgeschichtl ichen Per ioden nicht möglich, so s t immen doch beide 
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E in te i lungen recht gut überein. M i t einer absoluten Ver spä tung der waldgeschichtlichen 
En twick lung gegenüber Mit te ldeutschland, besonders in den frühen Per ioden, m u ß natür
lich gerechnet werden . 

A m Aufbau der Beckenmoore sind hauptsächlich vier Sed imente betei l igt : 

1. S e e k r e i d e als limnische Bi ldung . Sie enthäl t ca . 6 0 — 9 0 % CaCC>3 und ist von 
beachtlichem Conchy l i en - und Dia tomeenre ich tum. D i e F a r b e ist grau, in t rockenem 
Zus tand g rauweiß . 

2 . K a 1 k m u d d e a ls Ü b e r g a n g zur To r fmudde - oder Tor fb i ldung . Sie w i r d durch 
3 0 — 6 0 % CaCC>3, höheren Glühver lus t als Seekreide, a l lgemein geringeren Conchy-
l iengehal t und D i a t o m e e n g e h a l t und eine gelbgraue bis b raungraue F a r b e charakter i 
siert . 

3. T o r f m u d d e als wei terer Ü b e r g a n g zur Torfb i ldung. D e r Glühver lus t der braun
schwarzen bis schwarzen brei igen Masse schwankt zwischen 3 0 und 8 0 % , der K a l k 
gehal t zwischen 0 und 3 0 °/o. 

4 . N i e d e r m o o r t o r f in verschiedener Ausbi ldung als Schi l f - , Seggen- und Bruch
wald tor f . D i e F a r b e ist he l lbraun bis dunkelbraun und schwarz, der Zersetzungsgrad 
l iegt meist bei 5 — 7 . D e r Glühver lus t schwankt zwischen 6 0 und 9 0 % , der K a l k 
gehal t bleibt um 0 . 

I n den untersuchten Becken t r i t t verbre i te t nur ein ho lozänes limnisches Sed imen t auf : 
die Seekreide. D e r für Ver landungsvorgänge charakterist ische Übergang v o n der See
kre ide zum T o r f e r fo lg t in den Bohrprof i len meist mi t scharfer Grenze , z. T . mi t Übe r 
gängen über K a l k - und Tor fmudde . D e r Wechsel von der Seekre ide zum T o r f zeigt an, 
d a ß der Seeboden an dieser S te l le so we i t aufgehöht war , d a ß er der Ver l andung anheim
fa l len konnte ; das he iß t , daß der Seespiegel zu dieser Zei t nur wenig über der Obergrenze 
der Seekreide stehen konn t e . Dasse lbe gilt für den Ü b e r g a n g v o m T o r f zur Seekreide, 
h ie r allerdings als Bewe i s für das neuerliche Übergre i fen des Sees auf bereits ver landete 
Flächen. W ä h r e n d die T ie fen lage der l imnischen Sedimente sonst keine große Aussagekraft 
über die synchronen Seespiegelstände ha t , da sich die Seekre ide gleichzeitig in verschiede
nen Tiefen des Sees bi lden kann , b ie te t die Niveaufes t legung der Seek re ide -Tor f -Grenze 
b z w . T o r f - S e e k r e i d e - G r e n z e , der V e r l a n d u n g s - b z w . Ü b e r f l u t u n g s m a r 
k e n , die Mögl ichke i t , Aussagen über die ungefähre H ö h e n l a g e des Seespiegels zur Zeit 
der Ver landung b z w . Überf lutung zu treffen. D i e Po l l enana lyse kann diese Vorgänge 
auch zeitlich e inordnen. D i e niveaugerechte Zusammenzeichnung der Bohrprof i le aus drei 
Tei lbereichen des Untersuchungsgebietes (siehe A b b . 3, 4 und 8 ) beruht z. T . a u f E inn ive l -
l ierung der B o h r p u n k t e , z. T . au f Schätzungen mi t den Seeflächen als Bezugspunkt . O b 
w o h l dabei N iveau feh l e r von 2 — 3 dm möglich sind, zeigten die Uberf lutungs- und Ver -
landungsmarken in den einzelnen D i a g r a m m e n doch eine gute Übere ins t immung. Die 
auftretenden Dif ferenzen von wenigen dm können sich auch daraus ergeben, d a ß die M a r 
ken gleicher H o r i z o n t e z w a r derselben waldgeschichtlichen Per iode angehören, jedoch im 
A l t e r um Jah rhunde r t e vone inander abweichen können , ohne d a ß dies pol lenanalyt isch 
e inwandfrei e r f a ß b a r wäre . Inzwischen kann sich der Seespiegel leicht ve rände r t haben. 
Dagegen dürfte die Mooren twässe rung der letzten hunder t J a h r e kaum einen Einf luß auf 
die Lage der Seekre idekor i zon te und N i v e a u m a r k e n haben, da durch sie nur die obersten 
5 — 1 2 dm der z. T . über 9 m mächt igen Bohrprof i le beeinf lußt wurden. Ver lagerungen 
der Schichtgrenze zwischen T o r f und aquatischen Sedimenten infolge von Abt ragungsvor 
gängen an der Mooroberf läche , wie sie G R O H N E ( 1 9 5 7 , S. 2 2 f.) im Transgressionsbereich 
der südlichen N o r d s e e feststellte, scheiden an den Seebecken ebenfal ls aus. 

S o erscheint der Versuch gerechtfert igt , aus der H ö h e n l a g e der Uberf lutungs- und V e r -
landungsmarken in Verb indung mi t ihrer zeitlichen E inda t i e rung durch die Po l lenana lyse 
den ungefähren Sp iege l s tand der Seen zu verschiedenen Zei ten zu rekonstruieren. Dabe i 
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iteressieren nicht so sehr die absoluten Wer te , sondern vo r a l l em die Re l a t i vwer t e des 
Spiegelanstieges im Laufe der ho lozänen Entwick lung . 

D i e in den Abbi ldungen gemachten N iveauangaben beziehen sich verständlicherweise 
nicht auf die niedrigsten oder höchsten Spiegels tände zu den verschiedenen Zei tabschni t 
ten, sondern au f das vermutl iche N i v e a u zu A n f a n g b z w . E n d e der in den Bohrugen er 
faßten limnischen Per ioden. E s werden damit also N i v e a u m a r k e n für den Beginn s tä rke
rer Transgress ionsstöße b z w . Re t a rda t i ons - oder Regress ionsphasen erzielt , nicht die 
M a x i m a oder M i n i m a der Spiegelschwankungen. 

Sachlich wurde bei der Fes t legung der Spiegelhöhen so ver fahren , d a ß zu der Lage der 
synchronen Ver l andungs - b z w . Überf lu tungsmarken jewei ls 5 dm hinzugezähl t wurden, 
eine Wassert iefe, die nach rezenten Vergleichen für die verbre i te te Ausbi ldung von See 
kre ide und K a l k m u d d e no twendig erscheint. 

4 . Die Sedimentationsphasen in den untersuchten Becken 
des oberen Peenegebietes 

Eine Untersuchung der ho lozänen Sedimentat ionsphasen verspr icht überall dort E r 
folg, wo der g laz igene Beckenboden sanft zu den heut igen Seen h in e infä l l t , w o daher ein 
bre i ter Ver landungsst re i fen ausgebi ldet ist. H i e r m u ß t e sich jede Spiegelveränderung der 
Seen durch ho r i zon ta l wei t ausgreifende Ver landungs- oder Vernässungsvorgänge bemerk 
b a r machen. D i e Abbohrung der Moorflächen er fo lg te daher j ewei l s an den in der ehe
mal igen Gle tschervors toßr ichtung liegenden Seeufern, nämlich am N W - und N - U f e r des 
K u m m e r o w e r Sees, am N - und S - U f e r des T e t e r o w e r Sees und a m Südufer des Malchiner 
Sees. 

4 . 1 . K u m m e r o w e r S e e 

V o n N e u k a i e n bis zur D a r g u m - U p o s t e r N iede rung erstrecken sich weite V e r l a n 
dungsflächen in einer Bre i t e v o n m a x i m a l 2 , 5 km a m See ent lang. D a s Ge lände liegt heute 
0 , 5 — 2 m über N N (Seespiegel + 0 , 2 m N N ) . N a c h dem B o h r n e t z fä l l t der Beckenboden 
überal l am R a n d e der Niederung schroff auf ca . — 4 m N N ein und dacht sich dann zum 
See hin langsam a u f 7 — 9 m un te r N N ab (Abb . 2 ) . D i e mächtigsten Al luv ionen liegen 
in der von Aa lbude zur D a r g u n - U p o s t e r Niederung ziehenden R i n n e , die bis über — 1 0 m 
N N hinabreicht. A n ihrem R a n d e wurde die pol lenanalyt isch ausgewerte Bohrung M 1 3 
angesetzt. D i e beiden von H A L L I K ( 1 9 4 3 ) veröffentl ichten Bohrungen „ K u m m e r o w e r See 1 
und 2 " ( K S 1 und 2 ) liegen am Brudersdorfer D a m m . 

A n der Basis der ho lozänen Sedimentserie lagern Sande wechselnder K o r n g r ö ß e . I n 
den tieferen Te i l en des Beckens finden sich auch Becken tone einer spätple is tozänen Stausee
phase. Eine B o h r u n g an der A a l b u d e (Bohrung Verchen 4 im Bohr reg i s t e r der geologischen 
Kommiss ion Schwer in ) findet ihn in ca. 1 7 m T i e f e . Be i den H a n d b o h r u n g e n l ieß sich 
diese Tiefe nicht erreichen. E s ist jedoch zu e rwar ten , daß die tundrenzei t l iche bis p rä -
borea le En twick lung der des T e t e r o w e r Beckens e twa para l le l verläuft (siehe K a p . 4 . 2 . ) 
D a s älteste e r faß te Gl i ed der ho lozänen Sed imenta t ion besteht in bis zu 5 m mächtigen 
Seekreidebi ldungen, die den gesamten heutigen Ver l andungs raum einheit l ich erfüllen und 
um — 3 m N N randlich ausstreichen. D a der Beckenboden überal l steil bis zu dieser T ie fe 
abfä l l t , reichen sie fast bis an den Niederungsrand heran ( A b b . 2 ) . H i e r sind zwischen 
Neuka ien und N e u W a r s o w am Beckenrand fossile Kliffs t recken ausgebildet , die offen
sichtlich von der damal igen Seea rbe i t zeugen. D e r damal ige See , dessen Seekreiden nach 
den pol lenanalyt ischen Da t i e rungen der Bohrungen M 1 3 sowie K S 1 und 2 bis ins frühe 
At l an t ikum reichen, erfüll te a lso das gesamte Becken . D e n Seespiegel können wi r nach 
dem Ausstreichen der Seekre ide und den fossilen Kli f fs t recken für jene Zei t e twa bei 
— 2 , 5 m N N erwar ten . 
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Abb. 2. 

D i e umfassende Ver landung , in deren V e r l a u f der K u m m e r o w e r See im ä l te ren A t -
l an t ikum bis e twa a u f das heutige A r e a l schrumpfte, begann w o h l schon im B o r e a l . In 
den Bohrungen K S 1 und 2 ist diese V e r l a n d u n g mi t Ver l andungsmarken um — 3 m N N 
deutlich ausgeprägt, was die Fest legung des Seespiegels auf ca . — 2 , 5 m N N stützt ( A b b . 3 ) . 
I n der dicht am heutigen Seeufer gelegenen B o h r u n g M 13 geht dagegen die l imnische S e 
d imenta t ion wei ter . Al lerdings deutet auch hier der Übergang zur K a l k m u d d e b i l d u n g mit 
deutlich höherem Ante i l an Tor f subs tanz das Heranrücken der Ver l andungszone an . 

I m jüngeren A t l a n t i k u m griff der See erneut randlich au f die Ver l andungszone über. 
D i e um diese Zei t über den a l ta t lant ischen T o r f e n beginnende Seekre ideab lagerung reicht 
bei K S 1 von — 2 , 2 5 m N N bis — 1 , 1 5 m N N herauf, bei M 13 bis — 1 , 6 m N N ( A b b . 3 ) . 
N a c h diesen N i v e a u m a r k e n dürfte der Seespiegel zu Beg inn der limnischen P h a s e bei 
ca . — 1 , 7 m N N an ihrem E n d e bei c a . — 0 , 7 m N N gestanden haben . D i e pol lenanalyt ische 
D a t i e r u n g der Ver landungsmarke bei K S 1 ist unsicher, da die Auswer tung v o n H A L L I K 
( 1 9 4 3 , S. 54 ff.) abgebrochen wurde . D a s le tz te , die ungefähre G r e n z e zwischen J u n g -
A t l a n t i k u m und Subborea l anzeigende Le i t spek t rum liegt bei — 1 , 7 5 m. D i e darüber l ie-
genden 5 dm Seekre ide und die abschl ießende Ver landungsmarke gehören also ins Sub
borea l , wenn nicht an den Beginn des Suba t l an t ikums . D i e Ve r l andungsmarke bei M 13 
rechnet eindeutig ins äl tere Suba t l an t i kum. D i e geringe Niveaudi f fe renz zwischen beiden 
M a r k e n deutet da rau f hin, daß be ide zeit l ich nicht sehr wei t auseinanderl iegen dürften. 

W ä h r e n d des Suba t l an t ikums dauer te das Torfwachs tum au f den Verlandungsflächen 
an. N u r au f begrenzten Flächen (wie bei M 13 in 0 bis 0,3 m N N ) sind erneute l imnische 
Bi ldungen zwischengeschaltet. D e n Abschluß des Profils gibt die Ver l andung in junger 
Ze i t . D e r höchste Seespiegel vo r der künst l ichen Absenkung im vor igen J a h r h u n d e r t ist 
nicht sicher zu erfassen. Nach der v o n K . R I C H T E R ( 1 9 3 7 ) beschriebenen Abrasionsterrasse 
a m Seeufer bei G r a v e l o t t e in ca . + 1 , 2 m N N dürfte er e twa in diesem N i v e a u gestanden 
haben . 
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Kummerower See vemutlicher 
Seespiegel 

Peenetal Grenztal bei 
bei Anklam Tribsees, Bad-Sülze 

- 8 -

Legende: 

I Torf und Torfmudde 

Seekreide 

Beckenton 

| : : : : | S a n d 

Abb. 3. Limnische Perioden und Spiegelentwicklung im Kummerower See, 
im Peenetal und Grenztal. 

4 . 2 . T e t e r o w e r S e e 

I m T e t e r o w e r Seebecken b i lden spätpleis tozäne limnische Ablagerungen verbre i te t 
die Basis der ho lozänen Sedimentser ie . Sie sind a m besten in den Bohrungen T 5 und T 8 
aufgeschlossen ( A b b . 4 ) . Be i T 8 eröffnen schwach ka lkha l t ige Becken tone mit vere inze l ten 
Conchyl ien die limnische Sedimentat ionsser ie . Ü b e r ihnen folgen tonige Seekreiden und 
darauf wieder Beckentone in g rößere r Mächt igkei t . A n der O b e r g r e n z e dieser spätple is to-
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zänen Schichtserie leiten erneut ton ige Seekre iden zu den warmzei t l ichen Seeablagerungen 
über . Sandige Zwischenschichten in den Becken tonen zeugen v o n kurzfr is t ig s tä rkerer 
E inschwemmung minerogenen M a t e r i a l s ins Becken . E ine letzte sandige Zwischenschicht 
g renz t den spätple is tozänen Sed imen tzyk lus gegen die jüngeren B i ldungen ab (bei T 4 , 
6 , 8 und 1 4 ) . 

D e r Ü b e r g a n g zu warmzei t l ichen limnischen Bi ldungen (conchylienreiche Seekre iden 
m i t einem K a r b o n a t g e h a l t v o n c a . 8 0 % ) fä l l t ins Präborea l . D i e p räborea le Seefläche 
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erfüllte fast das gesamte T e t r o w e r Südbecken einschließlich der heutigen Ver landungsf lä 
chen, wie die Kar t i e rung dieses äl teren Seekre idehor izontes ze ig t ( A b b . 5, in der aus G r ü n 
den der Übersicht l ichkei t die B o h r p u n k t e des Tor fka tas te r s f eh len) . Nach dem höchsten 
Auf t re ten der Seekreideschichten um — 0 , 5 m N N kann angenommen werden, d a ß der 
damal ige Seespiegel um N N lag ( A b b . 4 ) . D a s Fl iederhors tbecken ist v o m T e t e r o w e r 
Becken durch eine Rückzugsstaffel get rennt . Dies erk lär t das Auf t re ten der p räborea len 
und borea len Seekreiden bei Bohrung T 8 in höherem N i v e a u . Er s t später t r a ten beide 
Becken durch den folgenden Spiegelanst ieg im Te te rower See über die bei + 0 , 7 m N N 
liegende Moränenba r re mi te inander in Verb indung . D i e jüngeren limnischen Bi ldungen 
liegen bei beiden Becken im gleichen N i v e a u . 

i v i spätglaziales Rinnensytem o 500 1000 1500m 
L-SsS nach Ablauf des Stausees 

Abb. 5. Limnische Sedimente im Teterower Becken. 

I m V e r l a u f des B o r e a i s begann auch hier eine umfassende Ver landung . N a c h den 
pol lenanalyt isch dat ier ten Bohrungen T 4 , 8, 14 und 2 7 schrumpfte der T e t e r o w e r See bis 
zum B e g i n n des äl teren At l an t ikums au f sein heutiges Area l , viel leicht sogar darüber hin
aus. N u r in der am Aus t r i t t der Peene aus dem See liegenden B o h r u n g T 1 reicht die l im
nische Phase vom B o r e a l ohne Unterbrechung bis ins jüngere A t l an t ikum. B e i al len an
deren Bohrungen sind das späte B o r e a l und das ältere A t l a n t i k u m durch Tor fb i ldung 
gekennzeichnet , wobei die En twick lung z. T . bis zum B r u c h w a l d t o r f voranschre i te t . Dieser 
Entwicklungsper iode ist woh l auch eine Seeterrasse im T e t e r o w e r Südbecken und der 
F u n d eines S tubbenwaldes südlich der B u k o w e r Moränen inse l zu paral le l is ieren, die 
W A L T E R ( 1 9 1 9 ) durch Bohrungen rekonst ru ier te . D i e v o n ihm angegebene L a g e bei 
ca . — 1 m N N dürfte w o h l nach dem V o r k o m m e n der borea len Seekre iden bis — 0 , 5 m 
N N e twas zu niedrig geschätzt sein. 
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Zu Beginn des jüngeren A t l a n t i k u m s setzt mi t der Über lagerung der al tat lantischen 
T o r f e durch Seek re iden eine neue Entwicklungsphase ein. W i e die Verbre i tung dieser 
jüngeren Seekre iden zeigt, greift der See jedoch nur noch randlich au f seine Ver landungs
flächen über und erfül l t nicht mehr das gesamte Seebecken ( A b b . 5 ) . We i t e rh in zeigen die 
Bohrprof i le der A b b . 4 das Auf t re ten der jüngeren Seekre idehor izon te in drei verschie
denen durch T o r f schichten vone inande r getrennten N i v e a u s : einen jungat lant ischen See 
kre idehor izont bis e t w a + 1 , 2 m N N und zwei subat lant ische bis + 2 , 1 m b z w . + 2 , 5 m N N 
( N i v e a u der V e r l a n d u n g s m a r k e n ) . I n den R i n n e n im T e t e r o w e r N o r d b e c k e n ( T 2 7 , 2 8 , 
3 0 ) deutet sich dieselbe En twick lung in entsprechend höherem N i v e a u an. Als V e r l a n -
dungsphasen erweisen sich das S u b b o r e a l , die M i t t e des Suba t l an t ikums und die jüngste 
Ze i t . Die den N i v e a u m a r k e n zugehör igen Spiegelhöhen der drei l imnischen Phasen dürf
ten bei ca. + 0 , 9 bis 1 , 7 m, bei + 1 , 7 bis 2 , 6 m und bei + 2 , 5 bis 3 , 0 m N N zu suchen sein. 

D i e jüngste Ver landungsphase h ä n g t wohl in s t a rkem M a ß e mi t menschlichen E i n 
griffen zusammen. N a c h dem höchsten Spiegels tand in historischer Zei t , der von W A L T E R 

( 1 9 1 8 ) mit + 3 , 5 m N N , von S T A H L ( 1 9 1 3 ) mi t + 3 , 3 m N N angegeben wird , erfolgte 
durch die Peene-Regu l ie rung von 1 8 6 0 eine Spiegelsenkung au f + 2 , 3 m N N , was eine 
intensive Ve r l andung an den Seeufern auslöste. 

4 . 3 . D a h m e r M o o r 

E ine Untersuchung der Verhä l tn i s se am R a n d e des Malchiner Sees erscheint wenig 
ra t sam, da hier die künstliche Spiegelsenkung im le tz ten J a h r h u n d e r t mi t mehr als 2 m 
so s tark war, d a ß der ehemalige Seeg rund auf wei te S t recken als Auenter rasse freiliegt. 
D a g e g e n bietet sich das südlich des Malch ine r Sees gelegene, von ihm durch eine Moränen
schwelle großentei ls abgetrennte D a h m e r M o o r für die Untersuchung an. B e i der A b b o h -
rung des Moores k o n n t e südlich v o n D a h m e n ein ehemaliges Seebecken v o n etwa 2 km 
L ä n g e und 0 , 5 k m B r e i t e mi t mehr als 5 m mächtigen warmzei t l ichen Seekre iden kar t ie r t 
werden . Es s tand m i t dem Malch iner See durch einen Abf luß im Durchbruch ca . 2 k m 
W N W Dahmen in Verb indung . D i e s e r D a h m e r See w a r bereits vo r der Spiegelsenkung 
des Malchiner Sees bis au f zwei k l e ine Teiche ver landet , wurde also v o n ihr nicht mehr 
beeinf lußt und weis t die holozäne Sedimentser ie noch e twa in ursprünglichem Niveau auf. 

I m Zentrum des ehemaligen Seebeckens ( M 2 , M 3 , A b b . 6 ) sowie bei M 6 konnten 
die Seekreiden der m e h r als 8 m mächt igen Sediment fo lge nicht durchteuft werden. D i e 
für Bohrung M 2 ausgezähl ten Po l lenspek t ren aus den untersten und obers ten Bereichen 

[] jüngere Seekreide 

Abb. 6. Limnische Sedimente im Dahmer Moor. 
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Torf B W Torfmudde IVJ"I Seekre ide i;-!;-] S a n d 

Abb. 7 . Pollendiagramm der Bohrung M 1 (Dahmer Moor) . 
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des in ca . 5 m Mächt igke i t e rbohr t en Seekre idehor izontes weisen d a r a u f hin, daß die ge
samte e rbohr te Seekre ideab lagerung atlantischen Al te r s ist. D i e ä l te ren limnischen B i l d u n 
gen liegen h ie r noch tiefer. Ü b e r sie und die Sp iege lhöhe des vermut l ich vorangegangenen 
präborealen und borealen Sees können keine A n g a b e n gemacht werden . D i e Ver landung 
dieses D a h m e r Sees erfolgte nach dem Po l l end iag ramm der B o h r u n g M 1 im frühen S u b 
boreal ( A b b . 7 ) . D i e Seekre iden gehen bei ca . + 1 bis 1,5 m N N in Tor fmudden und N i e 
dermoor tor fe über. Danach lag der Seespiegel damals um ca. + 1 , 5 bis 2 m N N . 
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Bei den am R a n d e oder abseits des Sees gelegenen Bohrungen M 1, 5, 8 und 12 be
ginnt die ho lozäne Sedimentser ie mi t der Auf lagerung von N i e d e r m o o r t o r f au f die spät-
pleis tozänen Sande und Beckenabsä tze . N a c h den pol lenanalyt ischen Da t i e rungen der 
Bohrung M 1 setzt dieses Tor fwachs tum erst im B o r e a l und A t l a n t i k u m ein ( A b b . 7 ) . I m 
J u n g - A t l a n t i k u m griff der See bei einem Spiege ls tand von ca . + 0 , 4 m N N randlich a u f die 
Moorflächen über, wie die Einschal tung jungat lant ischer Seekre iden von 1—1,5 m Mäch
t igkei t in die Niedermoorb i ldungen bei M 1 und 5 beweist ( A b b . 8 ) . D a n n setzte sich mi t 
der oben geschilderten V e r l a n d u n g des Seebeckens auch hier das Torfwachs tum fo r t . 

M i t der Ver l andung des D a h m e r Sees ist die ho lozäne Beckenausfül lung auch hier 
nicht abgeschlossen. I m S u b b o r e a l und S uba t l an t i kum entstehen wei tere 2 , 5 — 3 m mächt ige 
Niede rmoor to r fe , die das D a h m e r Becken heute bis + 4 bis 4 ,5 m N N ausfüllen. Pa r a l l e l 
zu den Verhäl tn issen im T e t e r o w e r und K u m m e r o w e r Seebecken wi rd das Tor fwachs tum 
im äl teren und jüngeren S uba t l an t i kum auch hier durch die Einschal tung von bis über 1 m 
mächtigen Seekre idehor izon ten unterbrochen, die au f das erneute Auftreten offener W a s 
serflächen hinweist . D i e Zusammenzeichnung der Bohrungen ( A b b . 8) offenbart , d a ß sich 
diese limnischen Bi ldungen zwei Hor izon ten zuordnen . D i e N i v e a u m a r k e n lassen für den 
unteren Seekre idehor izon t a u f Spiegelstände v o n + 1 , 9 bis 3 m N N , für den oberen auf 
solche von + 3 , 0 bis 4,1 m N N schließen. D a r a u f erfolgte die Ver landung bis a u f zwei 
kleine Teiche . 

D e r Höchs t s tand des Malch ine r Sees lag v o r der großen Spiegelsenkung im J a h r e 1 8 7 2 
bei ca . + 2 , 8 m N N . D i e höchsten Te i le des D a h m e r Moores hoben sich um ca . 2 m über 
den Malchiner See hinaus. M i t der Spiegelsenkung auf 0 ,6 m N N vergrößer te sich das 
Gefä l le a u f ca. 4 m. D a s D a h m e r M o o r ist daher oberflächig trockengelegt und t rägt 
Weideflächen sowie gute Wiesen . 

4 .4 . D a s I d e a l p r o f i l d e r j u n g e n B e c k e n a u s f ü l l u n g 

D i e recht gute Ubere ins t immung in der s t rat igraphischen und zeitlichen A b f o l g e der 
Sed imenta t ion l ä ß t es zu, ein den Verhäl tn issen in allen drei untersuchten Seebecken ent
sprechendes Idealprofi l der spätpleis tozänen und holozänen Sed imenta t ion zu zeichnen. 
Dieses Idealprof i l gibt die Abfo lge der Beckensedimente in den Verlandungsbereichen 
nahe den heutigen Seeflächen wieder (Abb . 9 ) . D i e Sicherung der zeitlichen E ino rdnung 
ist der schematischen Zusammenzeichnung a l le r pol lenanaly t i sch dat ier ten Bohrungen des 
Gebietes zu entnehmen ( A b b . 1 1 ) . 

Für die erste, die spätple is tozäne Sedimentser ie , die aus dem Te te rower Becken näher 
bekannt ist, l ieferte die B o h r u n g T 8 keine auswer tbaren Pol lenspekt ren . Doch scheint der 
zweifache Wechsel von Becken ton und toniger Seekre ide , ebenso wie die mehrfache E i n 
schaltung grober Sand lagen letztl ich auf k l imat ische Schwankungen zurückzugehen (Al le r -
ödschwankung?) . 

D e r im P r ä b o e a l folgende Übergang zu re inen Seekreiden ist gut datiert . V o n nun an 
beherrschen bis in B o r e a l die mächtigen Seekre idehor izon te der ä l t e r e n S e e k r e i d e 
das B i l d . D i e zugehörigen Seen erfüllen die Beckenniederungen nahezu vol ls tändig . I m 
Laufe des Borea i s , z. T . erst im älteren A t l a n t i k u m ver landen beträchtliche T e i l e der 
Seebecken. D i e zugehörigen Torfschichten schließen den zwe i t en und recht einheit l ichen 
Sedimenta t ionszyklus der Beckenmoore ab. 

D i e wei tere En twick lung ist dadurch gekennzeichnet , d a ß die Seen vom jüngeren A t 
lant ikum an noch mehrmals au f die bereits ve r l ande ten Flächen randlich übergreifen. Diese 
H o r i z o n t e der j ü n g e r e n Seekre ide sind re l a t iv ger ingmächt ig und werden nach oben 
hin durch erneute Tor fb i ldung abgeschlossen. D i e Seekre iden ordnen sich zu drei über
einanderl iegenden H o r i z o n t e n an, die in das jüngere A t l a n t i k u m bis Subborea l , in die 
Wende S u b b o r e a l — S u b a t l a n t i k u m und ins Suba t l an t i kum einzudat ieren sind. S i e bezeich
nen den dri t ten, vier ten und fünften Sedimenta t ionszyklus der Beckenmoore . 
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Abb. 9. Idealprofil der spätpleistozänen und holozänen Sedimentserien im Kummerower, 
Teterower und Dahmer Seebecken (Gesamtmächtigkeit ca. 8—9 m). 

spätple is tozäne 

Sedimentserie 

5. Die Spiegelschwankungen der Seen und ihre Beziehung zur 
Transgressionsgeschichte der Ostsee 

N a c h der wei ten Verbre i tung p r äbo rea l e r bis bo rea l e r limnischer Sedimente wurden 
dama l s fast die gesamten Beckenniederungen, z. T . auch die F luß tä le r , v o n wei ten S e e 
flächen e ingenommen. (Siehe auch G . R I C H T E R 1 9 5 9 , R E I N H A R D 1 9 6 3 . ) I h r e große V e r 
b re i tung erklär t sich aus der Unausgegl ichenhei t des aus pleistozänen Schmelzwasser r in
nen hervorgegangenen hydrographischen Sys tems. D i e eiszeitlichen Schwellen in den 
T ä l e r n und Becken waren erosiv nu r unvol l s tändig durchbrochen, das T a u e n von T o t e i s 
un te r den T a l b ö d e n fügte vielfach neue H o h l f o r m e n h inzu . 

D i e charakterist ische limnische Ab lage rung in den damaligen Seen ist die Seekre ide . 
I h r e Ablagerung ist durch assimil ierende Pflanzen sowie durch Belüftung und E r w ä r m u n g 
ka lk re icher Moränengewässer bed ing t . Durch die s t a rke Ausschürfung der Ostseemulde 
ge langten in der le tz ten Vereisung gewal t ige Mengen an Kre ideka lk in die G l a z i a l a b l a g e 
rungen des Jungmoränengebie tes . D i e s e rk lä r t die we i te Verbre i tung v o n Seekreide in 
den damaligen Seen . 

D i e normale Auffül lung eines Seebeckens durch Ver l andung geht v o m limnischen S e 
d imen t zum Niede rmoor to r f . In der R e g e l finden w i r dieses Normalp ro f i l in allen M o o r e n 
der höher gelegenen Becken in der Nachbarschaf t des Untersuchungsgebietes , deren B ö d e n 
heute 2 0 — 3 0 m über N N liegen. S o ze ig t z. B . die A b b o h r u n g der M o o r e im westlich an
schließenden La i endo r f e r Becken einhei t l ich den Ü b e r g a n g von der ä l t e ren Seekreide zum 
T o r f und ein wei teres Tor fwachs tum bis heute (Un te r l agen beim S t a a t l . Tor f ins t i tu t 
R o s t o c k ) . 
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Abb. 10. Die Höhenlage der Uberflutungs- und Verlandungsmarken und die vermutlichen 
zugehörigen Seespiegel im Kummerower, Teterower und Dahmer See. 

Auch die untersuchten t ief l iegenden Beckenmoore zeigen dieses Norrnalprof i l . E s um
faßt die Sedimenta t ionsser ien 1 und 2, d. h. die spätple is tozäne und p räborea l -bo rea le 
Seephase. D i e Ver landung der Seen im B o r e a l und A t l a n t i k u m ist recht s tark . D i e Seen 
schrumpften damals bis e t w a a u f ihre heut ige G r ö ß e , z. T . w o h l sogar darüber hinaus, 
wie am S t r a n d des Malch iner Sees bei B ü l o w auskeilende Torfschichten andeuten. F ü r die 
umfassende Ver landung lassen sich mehrere G r ü n d e anführen. E i n m a l sorgte w o h l die 
gegenüber dem Präborea l e twas fortgeschri t tene Ausgleichung des hydrographischen S y 
stems für einen besseren Abf luß des Wassers . Z u m anderen w a r e n Te i l e der Becken durch 
die s tarke limnische Sed imen ta t ion so wei t aufgehöht , daß sie der Ver landung a n h e i m f a l 
len konn ten . Schließlich w a r das boreale W ä r m e o p t i m u m m i t wesentlich e rhöh te r V e r -
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dunstung bei bedeu tend verr inger ten Niederschlägen der Ver landung der Seen sicher 
förderl ich. 

E i n Einfluß der Ostsee-Spiegelsenkung am Ende des B o r e a i s könnte h inzukommen . E r 
ist jedoch sicher nicht der Haup tg rund , denn die V e r l a n d u n g erfolgte in den Seebecken oft 
schon im frühen bis mi t t le ren B o r e a l , z . T . erst im ä l t e ren At l an t ikum u n d erfaßte auch 
geschlossene Senken (wie die Senke west l ich Teschow im Te te rower B e c k e n ) . Wei terh in 
finden wir gleiche Erscheinungen auch im Bel tseeraum ( M I K K E L S E N 1 9 4 9 ) u n d an den hoch
gelegenen Seen der Mecklenburgischen Seenpla t te , die zu r Nordsee entwässern . Schl ieß
lich liegt der minerogene Ta lboden im Peene ta l zwischen Upos t und D e m m i n bei — 4 bis 
— 4 , 5 m N N , so d a ß sich die Spiegelsenkung der Ostsee wegen der gleichbleibenden ör t 
lichen Abflußbasis a u f die Beckenseen k a u m auswirken k o n n t e . 

I n der Fo lgeze i t , seit dem jüngeren At lan t ikum, werden auf die untersuchten t iefl ie
genden Becken offensichtlich neue Einflüsse wirksam, w ä h r e n d im höher gelegenen La ien 
dor fe r Becken sowie an den Seen der Mecklenburgischen Seenpla t te die Ver landung un
gestör t fortschreitet . I n den t ief l iegenden Becken lagern sich j ü n g e r e S e e k r e i d e n 
über die borealen und al ta t lant ischen T o r f e , und z w a r in drei durch Torfschichten v o n 
e inander getrennten Hor i zon t en . 

E s kann ke inem Zwei fe l unter l iegen, daß die Ab lage rung der jüngeren Seekreiden au f 
erhebliche Spiegelschwankungen der Seen zurückgeht. D i e Seespiegel müssen zeitweil ig so 
rasch angestiegen sein, daß die Ver landungsprozesse nicht schrit thalten konn ten . Dadurch 
griffen die Seen in diesen Phasen randl ich auf die Verlandungsf lächen über , lagerten dort 
Seekre iden über die T o r f e und schufen damit die beschriebenen Überf lu tungsmarken. In 
Phasen geringeren Spiegelanst ieges ode r rückläufiger Spiegelentwicklung erober te die V e r 
landung die flachen Seeränder zurück, wobei mit der S e e k r e i d e - T o r f - G r e n z e Ver landungs
m a r k e n geschaffen wurden. 

I n Abb . 1 0 ist m i t der Zusammenzeichnung der Uberf lu tungs- und Ver l andungsmarken 
a l le r Bohrungen der drei Seebecken der Versuch un te rnommen worden, die diese En twick 
lung verursachenden Seespiegelschwankungen auch q u a n t i t a t i v zu erfassen. U n t e r der V o r 
aussetzung, d a ß der einer Uberf lu tungs- oder Ver l andungsmarke zugehör ige Seespiegel 
e t w a 5 0 cm über der S e e k r e i d e - T o r f - G r e n z e zu suchen ist (siehe Abschni t t 3 ) , ergeben sich 
die gezeichneten Spiege lkurven . S i e l iefern das B i l d eines in allen drei Seen deutlichen 
Spiegelanstieges seit dem borealen S t a n d . Er fo lg t der Spiegelanst ieg bei den drei Seen 
auch in verschiedenem Niveau , so e rg ib t die Ve rb indung der mutmaßl ichen Spiegelstände 
doch gut übere ins t immende K u r v e n , die nach stei lem Anst ieg während der ältesten Ü b e r 
flutungsphase i m m e r flacher werden . N i m m t man den p räborea l -borea len Seespiegel als 
Bezugsniveau, so ergeben sich für K u m m e r o w e r und T e t e r o w e r See u. a. folgende Sp ie 
gelanstiege: 

Spiegelanstieg 
limnische 
Sedimentations
periode 

Kummerower 
See 

Teterower 
See 

bis Beginn der ersten Überflutungsphase 3 
bis Ende der ersten Überflutungsphase 3 
bis Ende der zweiten Überflutungsphase 4 
bis Ende der dritten Überflutungsphase 5 
bis zum höchsten bekannten Spiegelstand 

ca. 0,8 m 
? 
ca. 1,8 m 
ca. 3,3 m 
ca. 3,7 m 

ca. 0,9 m 
ca. 1,7 m 
ca. 2,6 m 
ca. 3,0 m 
ca. 3,3 m 

Für den D a h m e r See sind die entsprechenden W e r t e nicht b e k a n n t , da die Lage des 
p räborea l -borea len Seespiegels nicht ermit te l t we rden konnte . Se i t B e g i n n der ersten 
Überf lutungsphase stieg der Seespiegel im D a h m e r See um ca . 3 , 7 m. Angesichts der ve r 
schiedenen in Abschn i t t 3 d iskut ier ten Unsicherhei ts faktoren m u ß die Übere ins t immung 
der genannten W e r t e , der gezeichneten N iveauku rven als gut bezeichnet werden. 
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I m K u m m e r o w e r und D a h m e r See verläuft die K u r v e des Spiegelanstiegs e twas steiler 
als im T e t e r o w e r See . D ie s erscheint ganz natürl ich, da der T e t e r o w e r See im F lußsys tem 
wei ter obe rha lb l iegt . A u f dem Weg v o m K u m m e r o w e r See über die N e u k a l e n e r Peene 
schwächten sich die Spiegelschwankungen e twa ab. D i e Auswirkungen der Spiegelschwan
kungen reichen im T e t e r o w e r Becken am höchsten über die Nu l l -L in ie . N a c h dem V o r 
handensein junger Überf lutungsablagerungen im Bereich der Seewiese bei G r . M a r k o w , 
einem Sei tenbecken des Te te rower Nordbeckens , reichen sie hier bis 5 — 6 m über N N 
herauf . 

Sei t dem borea len S t a n d stieg der Spiegel der drei Seen also um ca. 3 , 5 — 4 m an. D i e 
ser bedeutende Ans t ieg macht die mächtigen ho lozänen Sedimentfül lungen der Becken und 
F luß t ä l e r erklär l ich und ist ein Grund dafür , daß die V e r l a n d u n g der Seen anscheinend 
bis heute noch nicht v ie l über den borea l -a l ta t lan t i schen S t a n d h inausgekommen ist. D i e 
jüngsten künstl ichen Spiegelsenkungen und ihre Fo lgen sind von dieser Fes ts te l lung aus
zunehmen. 

D i e in A b b . 1 0 gezeichneten Überf lu tungsmarken geben nicht die Spiegelhöhe zu B e 
ginn einer Anst iegsphase wieder, aber sie mark ie ren den B e g i n n umfassender Überf lutung 
der Ufe rpa r t i en , d. h. s tärkeren Spiegelanst iegs. Dasse lbe gilt umgekehrt für die V e r l a n 
dungsmarken, die einen stärkeren Sp iege labfa l l oder länger dauernde Verzögerungen 
eines wei teren Anst ieges demonstrieren. D e r Spiegelans t ieg erfolgte demnach nicht kon 
tinuierlich, sondern besonders in drei S t ö ß e n , denen die drei Überf lutungsphasen entspre
chen. S ie liegen im jüngeren At l an t ikum bis Subborea l , an der Wende S u b b o r e a l — S u b 
a t l an t ikum und im Suba t lan t ikum. N a c h den Sp iege lkurven der Seen w a r der älteste, 
jungat lant ische Uberf lu tungss toß der s tärkste , der jüngs te der schwächste. Dasse lbe sagt 
auch die von unten nach oben abnehmende Mäch t igke i t und Verbre i tung der zugehörigen 
Seekre idehor izon te aus. Ebenso erweist sich die au f den ältesten Überf lutungsstoß folgende 
subboreale Ver landungsphase als die umfassendste. 

D i e Ursache für den erheblichen Spiegelanst ieg der Seen liegt im gleichzeit igen A n 
stieg des Ostseespiegels während der L i to r ina -Transgress ion . Das ist b e k a n n t . Dennoch 
erscheint es nicht uninteressant, die hier dargelegten Ergebnisse mit dem neuen Forschungs
s tand zum A b l a u f der Transgression an der Küs te zu vergleichen. 

D i e bei K L I E W E ( 1 9 6 2 , Abb. 3 ) wiedergegebene K u r v e der Meeresspiegelschwankun
gen v o n F A I R B R I D G E ( 1 9 6 0 ) zeigt einen raschen Spiegelanst ieg seit dem ä l te ren A t l a n t i 
kum, der im jüngeren At lan t ikum mi t W e r t e n v o n c a . + 2 , 5 m N N kulmin ie r t . Se i ther 
er fo lg ten bis heute geringere, immer schwächer werdende Schwankungen um die N u l l -
L in ie , aus denen v o r al lem zwei Transgress ionss töße herausragen: einer an der W e n d e 
S u b b o r e a l — S u b a t l a n t i k u m , ein zwei te r e twa an der G r e n z e zwischen ä l t e rem und jünge
rem S u b a t l a n t i k u m . Dazwischen liegen schwache Regressionsphasen, v o n denen ebenfal ls 
die älteste, subborea le , am besten ausgeprägt ist. 

Vergleichen w i r diesen Kurvenabschni t t mi t der schematischen Zusammenzeichnung 
a l ler pol lenanaly t i sch datierten Bohrungen des Untersuchungsgebietes, so ist eine gute 
zeit l iche Übere ins t immung zwischen den Transgress ionss tößen in der Ostsee und den l im
nischen Sedimenta t ionsper ioden 3 — 5 in den untersuchten Becken nicht zu leugnen 
( A b b . 1 1 ) . D i e Feststel lungen einer seit dem J u n g a t l a n t i k u m abnehmenden S t ä r k e der 
Transgress ionss töße und Regressionsphasen deckt sich ebenfalls mi t dem B e f u n d aus den 
Seebecken (s. o . ) . Auch scheint das A u s m a ß der Spiegelschwankungen in den Seebecken seit 
dem jüngeren A t l a n t i k u m der K u r v e von F A I R B R I D G E ( 1 9 6 0 ) zu entsprechen, soweit dies 
kon t ro l l i e rba r ist. E i n Vergleich der Spiegels tände zu Beg inn der Überf lutungsphasen (d . h. 
zu Beg inn s ta rken Spiegelanstiegs in der Ostsee) m i t der K u r v e von F A I R B R I D G E zeigt in 
bezug au f die heutige Nul l -L in ie zumindest in diesen Kurvenabschni t ten sehr ähnliche 
W e r t e : 

5 E i s z e i t a l t e r u n d G e g e n w a r t 
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Abb. 11. Datierungsschema der limnischen Sedimentationsperioden im Peenegebiet 
nach den vorhandenen Pollenanalysen. 

Lage des Spiegels unter dem höchsten Spiegelstand 
Beginn der Beginn der subboreal- Beginn der 

Seebecken jungatlantischen subatlantischen subatlantischen 
Überflutungsphase Überflutungsphase Überflutungsphase 

Kummerower See 2,9 m ? 0,7 m 
Teterower See 2,4 m 1,6 m 0,8 m 
Dahmer See 3,7 m 2,2 m 1,1 m 

I n der K u r v e v o n F A I R B R I D G E liegen die entsprechenden Spiegelstände zu B e g i n n der 
drei Transgress ionss töße bei ca . — 3 m, — 2 m und —1 m N N . 

E s dürfte berechtigt erscheinen, die jungat lant ische und die subboreal-subat lant ische 
Überf lutungsphase mi t der zwei ten und dr i t ten L i t o r i n a - W o g e L I I , L I I I ) zu para l l e l i -
sieren, die F L O R I N ( 1 9 6 3 , z i t ier t nach K L I E W E 1 9 6 5 , S. 8 7 ) a u f e twa 3 5 0 0 b z w . 2 0 0 0 bis 
1 5 0 0 v . C h r . dat ier t . E i n Einf luß der ersten L i t o r i n a - W o g e ( L I , ca . 5 0 0 0 v . C h r . ) au f 
die Seebecken ist dagegen nicht nachzuweisen. H i e r s t immt der Befund nicht m i t der 
Sp iege lkurve von F A I R B R I D G E überein, die für das E n d e des ä l teren At l an t ikums einen 
ersten Anst ieg des Meeresspiegels über die heutige N u l l - L i n i e mark ie r t . Auch in der N o r d 
see l iegen um diese Ze i t die Wassers tandsmarken noch bedeutend tiefer ( M Ü L L E R 1 9 6 2 , 
bes. A b b . 5 und S. 2 2 2 ) . D e r Befund in den untersuchten Seebecken deckt sich mi t den bei 
K L I E W E ( 1 9 6 5 , S. 8 7 ) genannten zeitgleichen Wasse rs tandsmarken von — 7 bis — 9 m N N . 
Be i diesem Spiegels tand lagen die Seebecken noch außerha lb des Ostsee-Rückstaubereiches. 

Schon v o r J a h r e n w a r e rkann t worden, d a ß die spät- und post l i tor ine Spiege len twick
lung in der Ostsee mehrere kleinere Schwankungen aufweist , die vom Subborea l in die 
beiderseits benachbar ten Zei tabschni t te übergreifen ( K L I E W E 1 9 6 2 , S. 1 3 9 , 1 9 6 3 a , S. 1 3 0 / 
1 3 1 ) . B e i Bohrungen in den mar inen Sedimenten au f der Boddense i te von U s e d o m und 
Rügen e rkann te K L I E W E mehrere in die oberen M e t e r der Bohrprof i l e eingelagerte ger ing-
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mächtige T o r f - und Tor fmuddebänder , die auf mehrere leichte Regressionsschwankungen 
schließen lassen. D i e Untersuchungen von R E I N H A R D ( 1 9 6 3 ) im T r e b e l - und Reckn i t z t a l 
k a m e n zu e twa denselben Ergebnissen wie der Verfasser und zeigten, d a ß die F luß t ä l e r 
diese spät- und post l i tor inen Schwankungen noch deutlicher wiederspiegeln. 

I n jüngster Ze i t ha t K L I E W E ( 1 9 6 5 ) hierzu wei tere interessante Untersuchungen von 
der Innenküste Rügens mitgetei l t . V o n besonderem Interesse erscheint in diesem Zusam
menhang die v o n K L I E W E und G R A M S C H gemeinsam durchgeführte Auswer tung einer 
G r a b u n g bei Budde l in am Kle inen J a s m u n d e r Bodden a u f Rügen ( K L I E W E 1 9 6 5 , A b b . 8 , 
S . 9 1 / 9 2 ) . D a b e i wurden Sande dreier übereinander l iegender Transgressionsabschnit te 
festgestellt , die durch zwei To r fho r i zon t e voneinander get rennt sind. D i e Transgressionen 
wurden durch Po l l enana lyse der t rennenden Tor fho r i zon t e an die W e n d e zwischen ä l te 
rem und jüngeren A t l an t i kum, ins Subborea l und ins Suba t l an t ikum dat ier t . E ine dem 
t ieferen T o r f h o r i z o n t auflagernde Kulturschicht wurde mi t ihrem A r t e f a k t e n - I n h a l t der 
E r t e b ö l l e - E l l e r b e k - K u l t u r zugeordnet ( ca . 3 0 0 0 v. C h r . ) , was eine Para l le l i s ierung der 
äl testen Transgressionsschicht mi t L I I , der mit t leren mi t L I I I vermuten l äß t . Diese U n 
tersuchungen stehen durchaus in E i n k l a n g mi t den hier vorgelegten Ergebnissen. Sie be
stät igen nun auch an der Küste das für die F luß tä le r en tworfene B i l d . Gemeinsam mit 
der Untersuchung v o n R E I N H A R D ( 1 9 6 3 ) demonstr ieren sie die einheitl ichen Lei t l in ien in 
der l i tor inen und pos t l i tor inen Entwick lung , die für den Küs tenraum wie für die t ief
l iegenden F luß t ä l e r und Becken Gül t igke i t haben. 

6. Zur Frage des Brackwassereinbruchs in die Flußtäler 

U n t e r den heut igen Verhäl tnissen v o n Küstenkonf igura t ion und Abflußverhäl tnissen 
führen die zu den mecklenburgischen B o d d e n entwässernden Flüsse auch in ihrem U n t e r 
l au f Süßwasser , o b w o h l dor t oft so gut wie kein G e f ä l l e mehr vorhanden ist. Auch 
Sturmfluten machen sich lediglich in Rücks tauwel len bemerkba r , die nur in den Mündungs
bereichen brackischen C h a r a k t e r t ragen. D i e Reichwei te dieses Rückstaus ist in A b b . 1 
wiedergegeben. D a die Küstenkonf igura t ion nach neueren Untersuchungen im V e r l a u f 
der L i to r ina -Transgress ion nicht unerheblichen Veränderungen unterworfen w a r und da 
der Meeresspiegel zur Ze i t des Li tor ina-Höchs ts tandes anscheinend zeitweise höher lag 
als heute, erscheint die F rage nach einem eventuellen l i tor inen Brackwassereinbruch in 
wei tere F lußta lbere iche nicht abwegig. 

N a c h den Untersuchungen v o n K L I E W E ( 1 9 5 7 , 1 9 6 0 ) im Gebie t von U s e d o m drang 
das Sa lzwasser w ä h r e n d des hochli tor inen Transgressionsstoßes im jüngeren A t l a n t i k u m 
auch in die heute nur brackischen Boddengewässer au f der Rücksei te der Inse ln ein. D i e 
R iesen -Card ien und Scorb icu la r i en dieser Transgressionsphase wurden sogar in den Mün
dungen und Unte r l äu fen der Küstenflüsse R y k , Ziese und Peene erbohr t ( K L I E W E 1 9 6 2 , 
S. 1 3 8 ) . D a ß die Sa lzwasse r fauna damals auch in die F lußmündungen eindringen konnte , 
spricht für das Vorhandense in eines hochl i tor inen Inselarchipels ( K L I E W E 1 9 6 5 , S. 8 7 ) . 
Be i einer derar t igen Küstenges ta l tung konn te sich das Sa lzwasser , von B a u f o r m e n des 
Küstenausgleichs wenig gehindert , bis in die F lußmündungen vorschieben. D e r Ubergang 
zur Ausgleichsküste vo l l zog sich nach K L I E W E ( 1 9 6 2 , S. 1 3 9 , 1 9 6 5 , S. 8 9 ) erst im Laufe des 
Suba t lan t ikums , wobei die mehr und mehr von der Ostsee abgeschlossenen Boddengewäs
ser verbrackten, die U n t e r l ä u f e der Flüsse aussüßten. 

D e n ersten Nachweis eines Brackwassereinbruchs in die F luß t ä l e r brachte H A L L I K 

( 1 9 4 3 , S. 5 0 — 5 3 ) , der in der pol lenanalyt isch untersuchten Bohrung „Peeneta l bei An-
k l a m " ( P A , siehe A b b . 3 ) jungat lant ische Seekreiden mit einer gemischten Dia tomeenf lo ra 
von S ü ß - und Brackwasser formen fand. A l s Brackwasser formen wurden von ihm u. a. 
Campylodiscus clypeus, Synedra affinis und Nitzschka Scolaris bes t immt. H A L L I K ( 1 9 4 3 , 

S. 7 1 ) e rkannte , daß der Sa lzgeha l t in dem 1 , 7 5 m mächtigen Seekre idehor izon t offen-
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sichtlich s tärker schwankte . Neben Schichten mi t wei t überwiegenden Süßwasser formen 
t ra ten andere mit e iner s tarken D o m i n a n z der Brackwasser formen auf (wie bei — 3 , 7 m 
N N ) . D a m i t ist für den jungat lant ischen hochl i tor inen Transgress ionss toß die zei twei l ige 
Verb rackung des Peene ta les bis ca . 1 0 k m lande inwär t s nachgewiesen. F ü r den jüngeren, 
subboreal-subat lant ischen Seekre idehor izont der Bohrung P A (um — 1 , 9 m N N ) e rwähnt 
H A L L I K keine Brackwasserd ia tomeen . Z u dieser Ze i t w a r der P e e n e - U n t e r l a u f offensicht
lich wieder völ l ig ausgesüßt, was mi t den Erkenntn issen K L I E W E S zum damals fortschrei
tenden Küstenausgleich übereins t immt. 

T a b e l l e 1 
C o n c h y 1 i e n t a b e 11 e d e r B o h r u n g M a l 

(untersucht von Dipl.-Geogr. W. J A N K E ) 
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3,75 — 4,00 1 8 13 6 8 2 1 6 2 1 12 1 
4,45 — 4,70 1 1 1 4 13 1 
4,75 — 4,85 4 19 33 27 4 5 6 9 4 40 
5,05 — 5,30 1 1 1 4 

5,45 — 5,70 4 
5,75 — 6,00 1 4 3 2 4 5 3 1 2 14 
6,45 — 6,65 4 
6,75 — 7,00 1 2 3 1 
7,75 — 8,00 1 2 16 21 9 3 18 5 

8,00 — 8,25 4 1 2 1 2 
8,45 — 8,70 3 1 2 1 1 4 
8,75 — 9,00 1 3 5 1 2 2 2 3 
9.05 — 9,20 1 6 1 2 Br. Br. 

Br . = Bruchstücke 

D a die Peene nach den vorgelegten Untersuchungen während der l i tor inen Transgres
sionsstöße v o m K u m m e r o w e r See bis zur Mündung so gut wie kein G e f ä l l e hat te , wäre 
ein zei twei l iger schwacher Brackwassereinf luß bis in diesen Te i l des Ta le s für die Zei t des 
hochli torinen Transgress ionsvors toßes denkbar . D a h e r wurde die am Ausfluß der Peene 
aus dem K u m m e r o w e r See gelegene Bohrung M 1 3 nach ihrem Konchy l i en - und D i a t o 
meengehal t untersucht (Konchy l i en : D i p l . - G e o g r . W . J A N K E , G r e i f s w a l d ; D i a t o m e e n : 
P r o f . D r . H . K L I E W E , J e n a ) . W e d e r die Konchyl ien tabe l l e (siehe T a b e l l e 1 ) noch die D i a 
tomeenflora zeigen einen spürbaren Brackwassere inf luß. P r o f . D r . K L I E W E schrieb dem 
Verfasser zur D i a t o m e e n a n a l y s e : 

„Al le untersuchten Proben von 2 , 4 bis 9 , 3 m Teufe enthal ten eine individuenreiche 
Dia tomeenf lo ra . D i e ausgezählten F o r m e n sind sämtlich und durchgehend solche des 
S ü ß w a s s e r s . B r a c k - und Sa lzwasse r fo rmen konnten in ke inem F a l l sicher festgestellt 
werden. E i n e grundlegende Änderung in der Ar tenzusammense tzung innerha lb des G e 
samtprofils ist nicht zu erkennen. G r u n d - und Aufwuchsformen dominieren stark. D a s 
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l ä ß t ebenso wie die vorhandenen Kiese lnade ln v o n Spongien den Schluß auf F l ach 
wasser zu. 

D i e angetroffenen L e i t f o r m e n , die h ä u f i g und in n a h e z u a l l e n P r o 
b e n festgestell t werden konnten, s ind : 

Stephanodiscus astraea Cymhella lanceolata 
Synedra ulna Gomphomena angustatum 
Synedra capitata Gomphomena acuminatum 
Navicula oblonga und Rhopalodia gibba . . ." 
Amphra ovalis 

D a m i t kann es als sicher gelten, d a ß der im un te ren Peenetal bei A n k l a m nachgewie
sene hochl i tor ine Brackwassere inbruch den K u m m e r o w e r See und die anderen untersuch
ten Seebecken nicht erreichte. D i e Fe rnwi rkung der Li tor ina-Transgress ion besteht h ier 
nur in den geschilderten Rückstauerscheinungen und ihren Folgen. 

7. Folgerungen und Vergleiche zur Nordsee-Transgression 

D i e Untersuchung der jungen Sedimente in mehre ren Seebecken des Peenegebietes 
erhel l te eine wechselvol le holozäne Entwicklungsgeschichte : 

1. N a c h einer spätglazialen Staubeckenphase , die bei G . R I C H T E R ( 1 9 6 3 , S. 6 5 — 6 8 ) 
näher beschrieben ist, erfüllten p räborea le Seen die gesamten Becken einschließlich der 
heut igen Verlandungsflächen. I m V e r l a u f des B o r e a i s und At l an t ikums ver landeten die 
Seen e t w a bis au f ihr heutiges A u s m a ß , vielleicht sogar darüber hinaus. Sei t dem jüngeren 
A t l a n t i k u m erober ten die Seen in drei Überf lutungsphasen Tei le der Verlandungsf lächen 
zurück. Diese v o n zwischengeschalteten Ver landungsphasen unterbrochenen Überf lutungs
phasen liegen im J u n g - A t l a n t i k u m bis frühen Subbo rea l , im späten Subborea l bis frühen 
S u b a t l a n t i k u m und im Suba t l an t ikum. D e r aus Uberf lutungs- und Ver l andungsmarken 
rekonst ru ier te Spiegelanst ieg der Seen , der diese En twick lung verursachte, bet rägt , v o m 
präborea l /borea len N i v e a u gerechnet, e twa 3,5 bis 4 m. D a m i t ist die erste der e ingangs 
gestell ten Fragen bean twor te t . 

2 . D i e umfassende boreale Ve r l andung der Seen ha t hauptsächlich hydrographische 
und kl imatische Ursachen. E ine d i rek te Verb indung zur Regression des Ancylus-Sees ist 
nicht zu ziehen, da die Ver landung schon im frühen und mit t leren B o r e a l stark im F o r t 
schreiten war . E i n e zusätzliche Ver s t ä rkung dieses Ver landungsprozesses durch die end-
borea le Regress ion ist dagegen möglich. 

D i e drei späteren Überf lutungsphasen und die zwischengeschalteten Ver landungen sind 
dagegen eindeutig mi t den Spiegelschwankungen der Ostsee verknüpft . D i e Befunde 
decken sich gut mi t der von anderen Autoren für die Boddenküste und für das T r e b e l -
R e c k n i t z - T a l e rkann ten Entwick lung . D e r v o m ansteigenden Ostseespiegel ausgehende 
Rücks tau l ieß die Seen zeitweise a u f ihre Verlandungsflächen übergre i fen; der B r a c k w a s 
sereinbruch blieb dagegen auf die U n t e r l ä u f e der Flüsse beschränkt. 

3 . D i e zeitliche Übere ins t immung der Uberf lu tungs- und Ver landungsphasen m i t der 
von F A I R B R I D G E en tworfenen Meeresspiegelkurve ist für die Zei t v o m J u n g - A t l a n t i k u m 
ab recht gut. D i e jungat lant i sch/subborea le Überf lutungsphase dürfte mi t dem hochl i tor i 
nen L I I -Transgress ionss toß zu paral le l is ieren sein, die subboreal/subatlantische m i t dem 
L I I I -T ransg re s s ions s toß . Auch das A u s m a ß der Spiegelschwankungen in den Seen dürfte 
— sowei t rekons t ru ie rbar — mit der genannten Spiegelkurve übereins t immen. L a g e n 
doch die Spiegel der drei untersuchten Seen zu B e g i n n der ersten Überf lutungsphase 
ca . 3 m, zu Beg inn der zweiten ca . 2 m und zu B e g i n n der dri t ten c a . 1 m unter dem 
Spiegels tand des vor igen Jah rhunde r t s . 

In teressant erscheint ein Vergle ich dieser Ergebnisse mit neueren Arbei ten aus dem 
südlichen Nordsee raum, die von W . M Ü L L E R ( 1 9 6 2 ) zusammenfassend dargestel l t wurden . 
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Ges tü tz t au f die Arbe i ten besonders deutscher und niederländischer Autoren, a u f die um
fangreichen Un te r l agen der Marschenkar t ie rung des Niedersächsischen Landesamtes für 
Bodenforschung sowie au f zahlreichere Rad ioka rbonda t i e rungen , entwirft M Ü L L E R ein 
recht detai l l ier tes B i l d vom A b l a u f der ho lozänen Meerestransgression an der südlichen 
Nordseeküs te . I nne rha lb des h ier diskutierten Zei tabschnit tes werden zwei jungat lant ische, 
zwei subboreale und vier subatlantische Transgress ionss töße ausgegliedert . Sie sind durch 
Ruhephasen vone inander getrennt , die v o r a l l em im Subborea l regressive Tendenzen 
aufweisen. Besonders die at lantischen, aber auch die subatlantischen Transgress ionsstöße 
sind s tärker als die subborealen. D e r mi t t le re Hochwassers tand lag zu Beginn des jünge
ren A t l an t i kums bei ca . — 4 bis — 3 m. 

I m ganzen s t immen die h ier vorgelegten Ergebnisse mi t dem für die N o r d s e e ent
worfenen B i l d überein. In absehbarer Zei t w i r d sicher auch für die südliche Os tsee eine 
ähnliche, deta i l l ier tere Gl iederung entwickel t werden können. N a c h den vorhandenen 
Arbei ten ist dies heute noch nicht möglich. D a ß die vor l iegende Untersuchung lediglich 
drei Transgress ionss töße er faß te , kann verschiedene Ursachen h a b e n : D i e pol lenanalyt i sche 
Al tersda t ie rung ist für eine Feingl iederung zu ungenau, C i4 -Da t i e rungen fehlen bisher. 
D a die Spiegels tände benachbar ter Transgress ionss töße besonders im jüngeren Abschni t t 
der En twick lung z. T . nur wenig voneinander abweichen, ist es möglich, daß die h i e r fest
gestell ten Überf lutungsphasen tei lweise mehrere e inander benachbar te r Transgress ions
s töße zusammenfassen. Schließlich sind in den Seen nur die Transgress ionsstöße nachweis
bar , bei denen der Spiegelanst ieg rascher er fo lg te als das Tor fwachs tum auf den V e r l a n 
dungsflächen. E b e n s o sind nur länger andauernde bzw. regressive C h a r a k t e r t r agende 
Ruhephasen fests tel lbar , die an den Seen eine s tä rkere Ver l andung auslösten. Auch hier ist 
e ine Zusammenfassung benachbar te r Transgress ionss töße oder Ruhephasen e r k l ä r b a r . 
Insgesamt scheint das hier gezeichnete B i l d nur durch Untersuchungen wesentlich zu de
tai l l ieren sein, die näher an der Küs te bzw. im Bereich der B o d d e n liegen. H i e r ging es 
vo r al lem darum, landschaftsprägende F e r n w i r k u n g e n der l i torinen Os tsee t rans
gression darzustel len. 

D i e ho lozäne Entwicklungsgeschichte der untersuchten Becken verläuft bis zum äl teren 
A t l a n t i k u m selbständig — in einer normalen a l lmähl ichen Ver l andung . Seit dem jüngeren 
A t l a n t i k u m ist sie mi t dem Transgressionsgeschehen in der Ostsee gekoppelt . D iese r jün
gere Entwicklungsabschni t t ist wesentlich v ie l fä l t iger , als dies b isher angenommen wurde . 
D i e F e r n w i r k u n g e n d e r l i t o r i n e n O s t s e e t r a n s g r e s s i o n r e i c h e n 
d a m i t a n d e n F l ü s s e n d e s U n t e r s u c h u n g s g e b i e t e s b i s z u 9 0 b i s 
1 2 0 k m l a n d e i n w ä r t s . 

E ine Durchsicht neuerer L i t e ra tu r aus dem Nordseebereich zeigt in dieser Hins ich t 
deutliche Unterschiede zur Ostsee. H i e r sollen nur einige Arbe i t en genannt werden . In 
seiner Untersuchung über die En twick lung des Emsta les zwischen Meppen und D ö r p e n 
k a n n H . M Ü L L E R ( 1 9 5 6 , S. 5 0 3 ) einen Einf luß der Nordsee-Transgress ion a u f das ca . 
7 — 1 0 m über N N liegende T a l nicht nachweisen. Auch im jüngeren H o l o z ä n dauer te 
dor t die F luße in t ie fung an. A n der unteren E m s nördlich L e e r erfolgte seit E n d e der 
Bronzeze i t eine Aufhöhung der Ta l aue von nur ca . 1 m ( H A A R N A G E L 1 9 5 7 ) . N I E T S C H 

( 1 9 5 9 , bes. S, 7 8 ) t rug diese und noch andere Beisp ie le zusammen. E r widerlegt ä l te re A n 
schauungen (z . B . N A T E R M A N N ) , d a ß die Wese r t a l aue oberhalb v o n Bremen bis e t w a v o r 
1 0 0 0 J a h r e n beträchtl ich tiefer gelegen habe als heute, und daß sie seither als F e r n w i r k u n g 
der Transgress ion s tark aufgehöht wurde. F ü r das untere E l b t a l vermute t er dasselbe. E r 
macht wahrscheinlich, daß der Meereseinfluß der Nordsee in den F luß tä le rn a u f den 
Gezei tenbereich, d. h. au f die untersten Ta labschni t t e beschränkt b l ieb . 

D i e Fe rnwi rkungen der L i to r ina-Transgress ion greifen in den Ostseeflüssen offensicht
lich bedeutend we i t e r l ande inwär t s als in den Nordseeflüssen. D ie s ist auf die Ta t sache 
zurückzuführen, d a ß die T r a n s g r e s s i o n i m A l t m o r ä n e n g e b i e t a n d e r 
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N o r d s e e i n F l u ß t ä l e r m i t a u s g e g l i c h e n e m G e f ä 11 e p r o f i 1 e i n 
g r i f f , w ä h r e n d die großente i ls aus g laz iä ren Schmelzwasserr innen hervorgegangenen 
F l u ß t ä l e r i m J u n g m o r ä n e n g e b i e t a n d e r O s t s e e n o c h k e i n 
g l e i c h m ä ß i g e s G e f ä l l e z u r K ü s t e h i n h a t t e n . Ausnahmen machen hier
von wahrscheinl ich nur g roße Flüsse mit s t a rke r Wasserführung, wie die O d e r . B e i E r 
reichung eines entsprechenden Spiegelstandes in der Ostsee mußten diese T ä l e r daher 
rasch und au f wei te En t fe rnungen durch R ü c k s t a u veränder t werden . 
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