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Das Spätglazial von Glüsing 
Ein Be i t r ag zu r Kenn tn i s der spätglazialen Vegetat ionsgeschichte in Westhols tein 

V o n B U R C H A R D M E N K E , K i e l 

Mit 4 Abbildungen und 3 Tafeln 

Z u s a m m e n f a s s u n g . An Hand eines Pollendiagramms aus Glüsing (Westholstein) wird 
der spätglaziale Vegetationsablauf beschrieben. Insbesondere wird die Gliederung des ältesten 
Spätglazials diskutiert. Als Arbeitshypothese wird vermutet, daß das Spätglazial mit einem vor-
böllingzeitlichen klimatisch günstigeren Intervall einsetzte, für das nach einem Vergleich mit an
deren Pollendiagrammen aus Schleswig-Holstein als Lokalbezeichnung der Begriff „Meiendorf-
Intervall" vorgeschlagen wird. 

Die Möglidikeit einer Übereinstimmung mit dem „Susaca-Interstadial" (v. D . H A M M E N & 
V O G E L , 1966) wird diskutiert. Für die folgende, kühlere Phase wird als Lokalbezeichnung der 
Begriff „Grömitz-Schwankung" vorgeschlagen. 

Die Entwicklung der trophischen und hydrographischen Bedingungen des spätglazialen Sees von 
Glüsing wird beschrieben. 

S u m m a r y . The vegetational succession of the Late Glacial is shown by means of a pollen 
diagram from Glüsing (Westholstein, N.W. Germany). Great stress was laid on the subdivision 
of the earliest period of the Late Glacial. That period probably set in with an improvement of 
the climate ("interstadial") earlier than "Bölling". After a comparision with other pollen diagrams 
of Schleswig-Holstein, it was given the local name "Meiendorf-Interval". Wether it may be identi
cal with the "Susaca-Interstadial" (v. D . H A M M E N & V O G E L , 1966) is discussed. The following 
period of deterioration of climate was given the local name "Grömitz-Oscillation". 

The trophic and hydrographic evolution of the Late-Glacial lake o f Glüsing is described. 

1. E i n l e i t u n g 

I m R a h m e n der Bearbe i tung des Küs tenholozäns von Seiten des Geologischen Landes 
amtes Schleswig-Hols te in wurden in den letzten J a h r e n in Wes tho ls te in zahlreiche l im
nische S p ä t g l a z i a l v o r k o m m e n entdeckt . Die spä tg laz ia le Vegetat ionsgeschichte war bisher 
aus diesen Geb ie t en noch nicht bekann t . Die nächsten untersuchten V o r k o m m e n liegen in 
e twa 7 0 km En t f e rnung in der Umgebung v o n E lmsho rn und B a r m s t e d t ( H A L L I K & 
G R U B E , 1 9 5 4 ; A V E R D I E C K , 1 9 5 7 ) und etwa 5 0 k m entfernt bei D ä t g e n ( A L E T S E E , 1 9 5 9 ) . 

S o mußte zunächst nach e iner geeigneten L o k a l i t ä t für ein „S tanda rd -P ro f i l " gesucht 
werden, das möglichst das gesamte Spätglaz ia l umfassen sollte. F ü r Probenmate r ia l und 
wer tvol le H i n w e i s e danke ich insbesondere D r . G . B R A N D , D r . S. B R E S S A U (Treene- und 
Mielegebie t ) , D r . H . D Ü M M L E R ( B r o k l a n d s a u - G e b i e t ) , D r . W . L A N G E und D r . S. S C H A R A -

F A T ( E i d e r - G e b i e t ) . Als für ein Standardprof i l besonders geeignet erwiesen sich die A b 
lagerungen in e inem spätglaz ia len See bei Glüsing ( L A N G E & M E N K E , 1 9 6 7 ) . 

2. Z u r L a n d s c h a f t s g e s c h i c h t e 

D i e spätglaz ia len Ablagerungen von Glüsing liegen im Bere ich der saalezeitl ichen 
Moränen zwischen Pah len und Henns ted t (Abb . 1 ) . I n tiefen T ä l e r n dieser saalezeitl ichen 
Moränenlandschaf t wurden schon während des E e m - I n t e r g l a z i a l s mar ine Sande abge
lagert ( L A N G E & M E N K E , 1 9 6 7 ) . I n der Weichselzei t wurden diese T ä l e r — wahrscheinlich 
nach einer anfängl ichen tei lweisen Aufarbei tung und Erosion der mar inen Ablagerungen 
— mit Sanden aufgefüll t , in der großen E ide r -Sorge -Niede rung im N o r d e n bis au f ein 
N i v e a u von — 6 bis — 8 m N N . I n diesen Schmelzwasserebenen haben L A N G E & M E N K E 

( 1 9 6 7 ) die F luße ros ion verfolgt . E s l ieß sich eine im wesentlichen spätglaziale Eros ions 
phase gegen eine f rühpostglaz ia le abgrenzen. I m einzelnen m u ß a u f die genannte Arbe i t 
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Abb. 1. Lage des Untersuchungsgebietes. (Vgl. dazu L A N G E & M E N K E , 1967.) 
(1) Saalezeitliche Hochflächen. - (2) Im Holozän aufgefüllte Täler mit (6) spätglazialen, limnischen 
Ablagerungen. - (3) Spätglaziales Eidertal, in der Seitenrinne frühpostglaziale Mudde (5) . -

(4) Früh-Holozäne Eider-Rinne. - ( + ) Lage des Profils „Glüsing-72". 

verwiesen werden. I n einer Kiesgrube nahe Glüs ing fand sich ein eemzeit l icher B o d e n 
mi t Anmoordecke . D e r spätg laz ia le See von Glüs ing füllte eine M u l d e in einem T a l der 
saalezeit l ichen M o r ä n e n aus. Es ist pos tg laz ia l ve rmoor t . Seine For t se t zung hat das T a l im 
U n t e r g r u n d der im H o l o z ä n per imar in aufgefüll ten Niederung zwischen "Wallen und 
D e l v e . D i e Ausmündung a u f die Schmelzwasser -Ebene der E ide r -Niede rung l iegt au f 
e inem N i v e a u von ca . — 8 m N N . Dieses T a l e r inner t — vor a l lem in seinem Ursprungs 
gebiet — morphologisch ebenfal ls sehr s ta rk an ein typisch per ig laz ia les Eros ions ta l . Es 
m u ß abe r gegen E n d e des Hochg laz ia l s bereits exis t ier t haben, denn die limnischen A b 
lagerungen in dieser R i n n e und in ihren Sei tenästen reichen wenigstens teilweise in das 
frühe Spä tg laz ia l , im Profi l Glüs ing - 7 2 ( T a f e l I ) sogar bis in das ausgehende H o c h 
g laz ia l zurück. Es ble ibt aber offen, ob Senken im oberen Te i l der M u l d e (Abb . 1) berei ts 
saalezei t l ich angelegt sind. 

3 . M e t h o d i k u n d D a r s t e l l u n g 

D i e Proben für die pol lenanalyt ischen Untersuchungen wurden durch Bohrungen ge
wonnen , und z w a r e inmal durch über lappende D A C H N O W S K i - S o n d i e r u n g e n an den Ecken 
eines Quadra tes von 0 , 5 0 m K a n t e n l ä n g e , zum anderen im Zen t r um des Quadra tes mi t 
e inem K e r n r o h r als laufende K e r n u n g (Durchmesser ca . 70 mm) bis in e twa 2 , 5 0 m T i e f e . 
B i s zu dieser T ie fe wurde der laufende K e r n untersucht, tiefer die D A C H N O w S K i - P r o b e n . 
D i e P r o b e n wurden nach einer H F - B e h a n d l u n g dem üblichen Aze to ly se -Ver f ah ren un te r 
wor fen . D a s verbl iebene Ma te r i a l der K e r n e wurde für Glühver lus t - und K a r b o n a t g e -
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hal tsbest immungen (n. S C H E I B L E R ) verwendet , für die ich H e r r n E . R I C H T E R herzlich 
danke . 

D i e Gesamtsumme al ler jewei ls gezähl ten Pol len und P te r idophy ten -Sporen gibt die 
„Grundsumme I I " ( T a f e l I ) an. D i e Dars te l lung er fo lg te nach dem „ I V E R S E N - V e r f a h r e n " . 
D i e „Grundsumme I " umschließt a l le Pol len und S p o r e n (außer den „p räqua r t ä r en" ) , 
die im D i a g r a m m l inks von „Grundsumme I I " aufgeführt sind, und ist Bezugsbasis für 
diese T a x a . D i e „Grundsumme I I " b i lde t die Bezugsbasis für die rechts d a v o n aufgeführ
ten T a x a . 

4. S p ä t g l a z i a l e V e g e t a t i o n s g e s c h i c h t e 

D i e Gliederung des Po l l end iag ramms (Tafe l I ) fo lg t für die jüngeren Zonen der in 
Nordwes tdeutsch land bewähr ten Gl iederung nach O V E R B E C K & S C H N E I D E R . F ü r die äl teren 
Abschni t te wurde die Gl iederung nach B e d a r f abgewande l t . D e r G r u n d dafür liegt darin, 
d a ß bisher sehr selten Ablagerungen gefunden worden sind, die geschlossen bis in das 
Hochg laz ia l zurückreichen, so d a ß die Kenntn i s der En twick lung in den ältesten A b 
schnitten noch zu lückenhaft ist. 

4 . 1 . P l e n i g l a z i a l u n d ä l t e s t e s S p ä t g l a z i a l ( A b s c h n i t t 1 ) 

I m ältesten Abschni t t (1 ) dominieren völ l ig die Nich tbaumpol len . I h r Formengeha l t , 
vor a l lem auch der Ante i l der „Kräu te rpo l l en" , ist anfangs noch sehr gering. Po l l en vieler 
typisch spätglazialer T a x a fehlt zunächst oder tr i t t doch erst in Spuren auf . Auch „Baum
po l l en" , wie Betula und Salix, sind anfangs noch k a u m vorhanden . D i e Sa / i x -An te i l e 
nehmen dann aber rasch zu, während ein kräftiger Ans t ieg der Betula-Anteile erst sehr 
v ie l später einsetzt. 

Besonders charakterist isch ist das Verha l t en von Artemisia. Anfangs ist auch der 
Artemisia-Pollen erst in Spuren (durchschnittlich unter 0 , 5 % ) vorhanden . D e r Anstieg 
e r fo lg t von etwa 3 , 5 0 m Tiefe ab ganz glei tend. 

N a c h v. D . H A M M E N ( 1 9 5 1 ) zeigt der Beg inn der Artemisia-Ausbreitung ohne nennens
wer te Verzögerung eine erste Kl imabesserung an. E r w i r d daher für die Abgrenzung des 
P len ig laz ia l s gegen das Spä tg laz ia l ve rwende t . Freilich k a n n man mit F I R B A S ( 1 9 5 4 ) nicht 
v o n vornhere in voraussetzen, daß diese Grenze in al len Landschaften synchron ist. Aber 
sie ist a u f jeden F a l l b iostra t igraphisch äquivalent und stel l t für die Gl iederung einen 
wicht igen Le i thor izon t dar . D i e prakt ische Festlegung dieser G r e n z e ist freilich im Pol len
d i ag ramm nicht ganz einfach. I m vor l iegenden Fa l l wurde sie dor thin gelegt, wo der 
Haup tans t i eg deutlich beginnt (und die Artemisia-Anteile regelmäßig ca . 1 °/o überstei
g e n ) ; das ist e twa in 3 , 3 0 m Tie fe der F a l l . Sie hät te m i t guter Begründung aber auch 
t iefer gelegt werden können : M i t dem ersten, noch kaum merkl ichen Anstieg der Artemi
sia-Anteile im Bereich v o n 3 , 5 0 — 3 , 6 0 m Tie fe beginnt auch die Massenausbrei tung von 
Pediastrum, während der Sandgeha l t der Mudde deutlich ab- , der K a r b o n a t g e h a l t da
gegen zunimmt. In diesem Bereich setzt anscheinend auch die erste Ausbrei tung anderer 
T a x a ein (z. B . Astragalus, Helianthemum, Hippophae, Selaginella selaginoides). We i t 
reichende Schlußfolgerungen dürfen daraus aber wohl nicht gezogen werden. W i e dem 
auch sei, der Abschnit t 1 fä l l t sicher in den Grenzbereich zwischen P len ig laz ia l und Spä t 
g laz ia l im Sinne v. D . H A M M E N ' S ( 1 9 5 1 ) . D i e geringe Formenfü l l e und der s ta rke Sand 
gehal t der Mudde dürfen woh l als Ausdruck einer anfangs noch lückenhaften Vege ta t ions 
bedeckung gewertet werden. D a f ü r spricht auch die auffä l l ige Häufung von D r y a s - P o l l e n 
im Abschni t t 1 . 

Dryas octopetala ist heute eine Le i t a r t der natürlichen K a l k r a s e n oberha lb der W a l d 
grenze und dort besonders in lückigen Pioniers tadien verbre i te t . Sie ist in den Alpen aber 
nicht ausschließlich a u f die a lpine S tufe beschränkt, sondern gedeiht auch in den W a l d 
stufen a u f offenen Gerö l lha lden u. a. W e n n Dryas auch zu den am höchsten steigenden 
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A r t e n gehört , so besagt das nur etwas über ihre Resis tenz gegen ungünstige K l i m a b e d i n 
gungen. Sie ist deswegen nicht „kä l t e l i ebend" , sondern ihr Zurücktreten in den tieferen 
R e g i o n e n ist lediglich eine Frage der K o n k u r r e n z . Entsprechend findet man Dryas auch 
im N o r d e n in der K o n i f e r e n - W a l d - Z o n e ( I V E R S E N , 1 9 5 4 ) . 

Ähn l i ch wie Dryas verha l ten sich im Po l l end iag ramm Parnassia und Astragalus (des
sen Po l l en allerdings e twas später erscheint ) . Anthyllis w a r anscheinend ebenfa l ls sehr 
früh vorhanden. V o n den seltenen Po l l en sind wei terhin Armeria, Onobrychis, Sangui-
sorba minor und Tofieldia zu nennen. U n t e r den Wasserpflanzen traten prakt isch von An
fang an Potamogeton, Hippuris und Myriopbyllum auf. 

4 . 2 . „ Ä l t e s t e T u n d r e n z e i t " ( A b s c h n i t t 2 a ) 

I m Abschnit t 2 a dürfte in der U m g e b u n g eine mehr oder minder geschlossene Vege
ta t ionsdecke vorhanden gewesen sein. F ü r einen ausgesprochenen Pionier , wie Dryas, ist 
das al lmähliche Auskl ingen bezeichnend. Insgesamt w a r der Abschnit t 2 a die Blüteze i t 
der basiphilen H e l i o p h y t e n . Zu den wichtigsten pol lenanalyt isch nachweisbaren T a x a ge
hören Hippophae, Artemisia, Helianthemum (hauptsächlich H. oelandicum-Typ), Gypso-
phila, Selaginella selaginoides, Thalictrum, Potentilla-Verwandte, Rumex/Oxyria, Achil-
/ e a -Verwand te , C a r y o p h y l l a c e e n (hauptsächlich Pol len v o m Cerastium-Typ), Bupleurum 
und andere Umbellijerae, Rubiaceae u. a. V o n den sel teneren Pol len sind zu nennen: 
Ephedra (distacbya-Typ), Armeria, Gentiana, Botrychium und Sanguisorba officinalis. 
E i n m a l (2 .50 m T i e f e , nicht dargestel l t in über lappendem Spek t rum) wurde auch Pingui-
cula gefunden. 

I m beachtlichen K a l k g e h a l t der M u d d e spiegelt sich ebenfal ls der damals erhebliche 
K a l k g e h a l t der umgebenden Mine ra lböden . D e r Abschni t t 2 a l äß t sich loka l anscheinend 
untergl iedern: I m Abschni t t 2 a i w i r d ein erstes Artemisia- und . W z x - M a x i m u m erreicht. 
D e r organische An te i l n i m m t in der M u d d e deutlich zu. D a n n folgt im Abschni t t 2aa an
scheinend ein Rückschlag, gekennzeichnet durch e:n Artemisia- und S a / i x - M i n i m u m sowie 
durch einen wieder s tärkeren Sandgeha l t in der Mudde . I m Laufe dieser Ze i t setzte die 
Massenausbrei tung v o n Helianthemum ein. D a n n folgen im Abschnit t 2a3 wieder höhere 
Artemisia- und Salix-Anteile. H i e r l iegt das M a x i m u m der „Kräu te rpo l l en" . 

4 . 3 . B ö l l i n g - I n t e r s t a d i a l ( A b s c h n i t t 2 b ) 

D i e Grenze z u m Abschni t t 2b b i lde t ein markan t e r Anst ieg der Betula-Anteile, ver 
bunden mit einem entsprechenden R ü c k g a n g des N B P / B P - V e r h ä l t n i s s e s als Ausdruck einer 
ersten Bewaldung . A n dieser G r e n z e enden die rege lmäßigen Pol lenfunde v o n Hippo
phae. In den unteren Grenzbere ich fä l l t das Ende der Ka lkab l age rung , später erfolgte 
e ine deutliche Z u n a h m e des organischen Antei les . 

I m Laufe des Bö l l ing - In te r s t ad ia l s wurde die Muddebi ldung von e iner telmatischen 
sedentären Ab lage rung abgelöst. Charakter i s t i sch sind eine kräftige Equisetum-Ausbrei-
tung und das E inse tzen der Pol lenfunde von Menyanthes. Auch Sphagnum brei te te sich 
aus und kann als Anzeichen einer deutlichen Ol igo t roph ie rung gewertet werden . D e r vor
her a lka l i t rophe See ging also in einen mehr o l igo t rophen Equisetum-Sumpi über. Im 
E n d e der Ka lkaus fä l lung spiegelt sich w o h l mehr oder minde r die Erschöpfung des Basen
vor ra tes der umgebenden Mine ra lböden . 

4 . 4 . „ M i t t l e r e T u n d r e n z e i t " ( A b s c h n i t t 2 c ) 

Allmähl ich steigt dann das N B P / B P - V e r h ä l t n i s wieder an, als Anzeichen einer sich 
wieder auflichtenden Bewaldung . P a r a l l e l ging dami t eine erste, deutliche, wenn auch 
w o h l noch schwache Empetrum-Ausbreitung. 

D i e sedentäre telmatische Ablagerung ging wieder in eine + sedimentäre über (ent
sprechend gehen die Equisetum- und später auch die Sphagnum-Anteile wieder zurück), 
gleichzeitig wurden die Sandeinschwemmungen (oder -wehungen) wieder s tä rker . 
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4 . 5 . A l l e r ö d - I n t e r s t a d i a l ( A b s c h n i t t 3 ) 

Es fo lg t dann erneut e ine Zunahme der Betula-Anteile, verbunden mit e inem Rück

gang des N B P / B P - V e r h ä l t n i s s e s und einer A b n a h m e der Empetrum-Anteile als Anzeichen 

einer zwei ten Bewaldungsphase . Wieder t r a t die telmatische Sedenta t ion in den V o r d e r 

grund, mi t ganz ähnlichen M e r k m a l e n wie im Bö l l i ng - In t e r s t ad i a l . 

4 .6 . J ü n g e r e T u n d r e n z e i t ( A b s c h n i t t 4 ) 

D e r U b e r g a n g zu diesem Abschnitt e r fo lg te ganz a l lmähl ich, so daß die Grenzz iehung 

im Po l l end iag ramm nicht g a n z einfach ist. D a s N B P / B P - V e r h ä l t n i s nimmt langsam zu, 

die 5et»/ t f -Bete i l igung l angsam ab. 

Charakter is t i sch für diesen Abschnitt ist eine kräftige £ w p e t r « w - A u s b r e i t u n g . D i e Se 

dentat ion ging wieder in e ine k lare Sed imen ta t ion über. I n den obersten 35 c m der spät

glazialen Ablagerungen l ieg t eine eindeutige De t r i t u s -Mudde (man vergleiche auch wie

der das V e r h a l t e n von Equlsetum und Menyanthes). 

W ä h r e n d die ac ido t rophe Krähenbeere ihre Haup tve rb re i t ung erreichte, spielt der 

Pollen bas iphi le r H e l i o p h y t e n gegenüber d e m letzten vorböl l ingzei t l ichen Abschni t t (2a3) 

nur eine bescheidene R o l l e . D i e De t r i tus -Mudde ist ka lk f re i . M a n wird daraus wohl 

schließen dürfen, daß seit der Böll ingzei t die umgebenden Mine ra lböden wei tgehend ent

ka lk t worden sind und d a ß sie mehr oder m i n d e r versauerten. 

4 .7 . H a n g e n d e T o r f e 

D i e spätglazialen Ablagerungen werden von einem eindeutig borealen M o o s t o r f 

überdeckt. E s ist also ein k l a r e r Hiatus v o r h a n d e n . 

5. V e r g l e i c h e m i t a n d e r e n U n t e r s u c h u n g e n 

Dadurch , daß im Prof i l Glüsing auch die ältesten Abschni t te des Spä tg laz ia l s in grö

ßerer Mäch t igke i t e r faßt wurden , wird e in besserer Vergleich mi t anderen S p ä t g l a z i a l -

V o r k o m m e n ermöglicht. W i r greifen hier nu r einige Beispie le heraus. Die meisten See

ablagerungen in der wei te ren Umgebung, die bis in das vorböl l ingzei t l iche Spä tg l az i a l zu

rückreichen, setzten anscheinend im Laufe unseres Abschnit tes 2 a ein, so daß in dieser Zei t 

viele Landschaften anscheinend recht seenreich waren . 

5 .1 . W i l d e s M o o r b e i S c h w a b s t e d t 

E i n Prof i l aus spä tg laz ia len Seeablagerungen im U n t e r g r u n d des Wi lden Moores 

( M E N K E , unveröff . ) u m f a ß t volls tändig den Zei tbere ich v o m E n d e des Abschnit tes 2as bis 

in das frühe Pos tg laz ia l . D a s Diag ramm ist im vergleichbaren Bereich dem aus Glüsing 

auffal lend ähnlich (anfangs ebenfalls K a l k m u d d e , später a l lerdings durchgehend De t r i tu s -

Mudde) . D i e Abschnit te 2 b , 2 c und 3 sind pollenflorist isch ganz gleichartig ausgebildet , 

wodurch die Richt igkei t der Deutung e rhär te t wi rd . 

Nach dem Ver l au f der Entwicklung w ä h r e n d der J ü n g e r e n Tundrenze i t im Wilden 

M o o r zu urtei len, scheint im Profil Glüsing nur der ältere T e i l der Jüngeren Tundrenze i t 

erfaßt zu sein. 

5.2. U n t e r s u c h u n g e n a u s d e m A h r e n s b u r g e r R a u m 

Aus dem Ahrensburger R a u m liegen die D i a g r a m m e S C H Ü T R U M P F ' S ( 1 9 3 7 , 1 9 4 3 , 

1 9 5 5 ) v o r , die im R a h m e n der urgeschichtlichen Grabungen durch A. R U S T ents tanden. 

D a s H a u p t d i a g r a m m aus Ste l lmoor ( S C H Ü T R U M P F , 1 9 4 3 , vg l . F I R B A S , 1 9 4 9 , A b b . 1 0 5 ) 

wurde a u f die „ I v E R S E N - D a r s t e l l u n g " umgerechnet ( A b b . 2 ) . 

Al le 3 H a u p t d i a g r a m m e von verschiedenen Loka l i t ä t en (Meiendorf , S C H Ü T R U M P F , 

1 9 3 7 ; S t e l lmoor , s. o., Poggenwisch, S C H Ü T R U M P F , 1 9 5 5 ) zeigen grundsätzliche Übere in 

st immungen in wesentlichen Punk ten : 
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STELLMOOf? ta 

(SCHÜTRUMPF 19*3. umgerechnet a FIRBAS 19*9. Abb 105} § 

Abb. 2. Pollendiagramm aus Stellmoor. Nach S C H Ü T R U M P F (1943) umgerechnet. 

a ) D i e spätglaz ia len Ablagerungen beginnen mi t erheblicher Be te i l igung von Betula, 
Artemisia (so we i t angegeben) und Hippophae (wenigstens mit deren Ausbre i tung) . 
Deshalb müssen bereits die ä l tes ten Te i l e (eventuel l mi t Ausnahme l iegender Becken
sedimente) in unseren Abschnit t 2 a gestell t werden. 

b ) D i e erheblichen Hippophae-Vo\\em\ntei\e enden e twa mit B e g i n n der bö l l ingze i t 
lichen Bewa ldung . D a s steht in Übere ins t immung m i t den a l lgemeinen Befunden, auch 
in Glüsing. D e n strat igraphischen Schlußfolgerungen S C H Ü R U M P F ' S ( 1 9 5 5 ) in H i n b l i c k 
a u f das Profi l Poggenwisch w i r d m a n sich also vo l l anschließen müssen. 
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c ) D a s A l l e röd - In t e r s t ad i a l ist e twa von der M i t t e an durch einen markan ten Anst ieg 

der Pinus-AnteAe gekennzeichnet . 

d) Wei te rh in ist al len D i a g r a m m e n noch ein vorböl l ingzei t l iches Min imum im N B P / B P -

Verhä l tn i s gemeinsam, verbunden mit höheren Betula-Anteilen. S C H Ü T R U M P F ( 1 9 5 5 ) 

hat begründet , daß es sich hier (in Poggenwisch) nicht um das Bö l l ing - In t e r s t ad ia l 

handeln kann . In den Bereich des Min imums (oder des ihm voraufgehenden N B P - A b 

falles) fal len die Fundschichten der H a m b u r g e r Stufe des Jungpa läo l i t h ikums . H i e r 

e twa beginnt auch der Hauptans t i eg der Hippophae-Kurve. D a s Min imum im N B P / 

B P - V e r h ä l t n i s ist v o m Böl l ing - In te r s t ad ia l durch ein erneutes M a x i m u m deutlich ge

trennt . 

DATGEN, Großes Moor 

/Umgerechnet aus AL£TSFF.I959,PrcTit O-t.Ausiug) £ 

vergleichbares Niveau d Hamburger Slule {vgl SCHÜ TRUMPF. I9SS. Abb!l 

Abb. 3. Pollendiagramm aus Dätgen. Nach A L E T S E E (1955) auszugsweise umgerechnet. 

5 .3 . G r o ß e s M o o r b e i D ä t g e n 

Aus dem G r o ß e n M o o r bei Dä tgen l iegt ein D i a g r a m m v o n A L E T S E E ( 1 9 5 9 , Profi l 

D — 4 , T a f e l I I ) vor , das spä tg laz ia le Ablagerungen in größerer Mächt igkei t aufweist (auf 

die anderen D i a g r a m m e v o n A L E T S E E sei h ier nicht eingegangen, da das S p ä t g l a z i a l zu 

geringmächtig i s t ) . 

Es wurde ebenfalls a u f die „ I v E R S E N - D a r s t e l l u n g " umgerechnet ( A b b . 3 ) . 
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D a s Profi l m u ß (vor al lem a u f G r u n d des Ve rha l t ens von Hippophae und Helian
themum) ebenfal ls bis in das vorböl l ingze i t l iche Spä tg l az i a l zurückreichen. F ü r die R i c h 
t igke i t der Gl i ede rung von A L E T S E E sprechen im Abschnit t 4 die s ta rke Ericales-Beteili-
gung (vor a l lem Empetrum) und im Abschni t t 3 der deutliche Sprung in der P i n u s - K u r v e . 
D e n Umständen nach kann nur das M i n i u m im N B P / B P - V e r h ä l t n i s in 7 . 0 0 m T ie f e das 
Bö l l i ng - In t e r s t ad i a l anzeigen. S e t z t m a n diese Gl iede rung als richtig voraus , so ergibt sich 
ein ähnliches B i l d wie im Ahrensburger R a u m : Aufg rund der erheblichen Bete i l igung v o n 
Betula und Artemisia von A n f a n g an setzt die Ab lage rung ebenfalls in unserem Abschni t t 
2 a ein. Dieser Abschni t t ist auch hier durch ein frühes Minimum im N B P / B P - V e r h ä l t n i s 
gekennzeichnet , das von dem B ö l l i n g - I n t e r s t a d i a l durch ein erneutes N B P - M a x i m u m (in 
dem Hippophae berei ts abkl ing t und die Haup tve rb re i tung von Helianthemum e insetz t ) 
ge t rennt ist. 

6. B i o s t r a t i g r a p h i s c h e S c h l u ß f o l g e r u n g e n 

D e r Abschni t t 2 a läßt sich also sowohl im Ahrensberger R a u m als auch in D ä t g e n 
durch ein frühes M i n i m u m im N B P / B P - V e r h ä l t n i s m i t einem Anst ieg der Betula-Anteile 
und durch ein nachfolgendes N B P - M a x i m u m untergl iedern. De ra r t i ge Schwankungen im 
N B P / B P - V e r h ä l t n i s sind aber bei entsprechender Ablagerungss i tuat ion (die hier gegeben 
ist) häufig Anze ichen für K l imaschwankungen . S o m i t würde man ein frühes günstiges 
I n t e r v a l l und einen nachfolgenden, noch vorböl l ingzei t l ichen Kl imarückschlag vermuten . 

D i e En twick lung in Glüsing l ä ß t genau die gleiche Schlußfolgerung zu, lediglich inner 
ha lb eines anderen Vege ta t ions typs : D a s frühe Artemisia-Maximum ( 2 a i ) würde für ein 
günstiges I n t e r v a l l sprechen, die Veränderungen im Abschnit t 2a2 ebenfal ls für einen 
Kl imarückschlag . D a ß auf diese E n t f e r n u n g zu D ä t g e n und Ahrensburg h in bereits e rheb
liche Vegetat ionsunterschiede in den entsprechenden Zei ten bestanden haben können, zeigt 
auch das Ve rha l t en der Kie fe r im A l l e r ö d . D a also 5 Po l l end iag ramme v o n verschiedenen 
Loka l i t ä t en vor l iegen , die sich in gleicher Weise deuten lassen, möchte ich die E x i s t e n z 
eines günstigen, vorböl l ingzei t l ichen In te rva l l es ( 2 a i ) als Arbei tshypothese annehmen und 
es als „Me iendo r f - In t e rva l l " bezeichnen. M i t ihm beginnt also das Spä tg l az i a l , und in 
diese Zei t fäl l t die H a m b u r g e r S t u f e des Jungpa läo l i th ikums . D i e folgende, vermutl ich 
wieder ungünstigere Phase möchte ich als „ G r ö m i t z - S c h w a n k u n g " bezeichnen, da die B e 
griffe „Äl te re" und „Äl tes te" T u n d r e n z e i t bereits in anderem Sinn gebraucht werden und 
eine neue Def in i t ion nicht unbedingt als ra tsam erscheint. In dieser Ze i t m u ß (nach 
S C H Ü T R U M P F , 1 9 5 5 ) der „ G r ö m i t z - V o r s t o ß " erfolgt sein, wenn er exis t ie r te ( G R O S S , 1 9 5 5 ) . 

Folgericht ig m u ß dann die wieder günstigere Zei t ( 2 a 3 ) , die der böl l ingzei t l ichen B e w a l 
dung unmi t te lbar voraufging, zum B ö l l i n g - I n t e r s t a d i a l gerechnet werden , das also die 
Abschni t te 2a3 (a ls ± unbewaldete P h a s e ) und 3 (als bewaldete Phase ) umfassen würde . 

Neuerdings sind v. D . H A M M E N SC V O G E L ( 1 9 6 6 ) zu der Auffassung gekommen, d a ß 
sich wahrscheinlich sowohl in den Os tkord i l l e ren als auch in K e n i a und an anderen O r t e n 
ein günstigeres In t e rva l l vo r dem B ö l l i n g - I n t e r s t a d i a l nachweisen l äß t , das sie als 
„Susacä - In t e r s t ad i a l " bezeichneten. 

E s muß aber hervorgehoben werden , daß die E x i s t e n z dieses „Susaca - In t e r s t ad i a l s " 
als auch die unseres „ M e i e n d o r f - I n t e r v a l l e s " bisher nur eine Arbe i t shypothese ist, die sich 
a u f Erscheinungen stützt, deren zei t l iche Ubere ins t immung zwar möglich, aber doch noch 
nicht gesichert ist. B e v o r nicht die R e p r o d u z i e r b a r k e i t an jedem O r t nachgewiesen und die 
zeit l iche Ste l lung der Abschnitte genügend gesichert ist, würde die V e r w e n d u n g des B e 
griffes „Susacä - In te r s t ad ia l " in unserem F a l l eine Sicherheit vortäuschen, die noch nicht 
vorhanden ist. D e s h a l b wi rd der B e g r i f f „Me iendo r f - In t e rva l l " als Loka lbeze ichnung v o r 
gezogen. 
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Abb. 4. Ubersicht über die vorläufige Gliederung des Spätglazials in Schleswig-Holstein. 

7. D a t i e r u n g 

D i e Zei ts tel lung der biostrat igraphischen L e i t h o r i z o n t e ist für das älteste Spä tg l az i a l 
noch unsicher. 

Aus den Ablagerungen der „Ältesten D r y a s z e i t " , a lso der Zei t des vorböl l ingzei t l ichen 
Kl ima-Rücksch lages , liegen folgende D a t e n v o r (v . D . H A M M E N & V O G E L , 1 9 6 6 ) : 

G R N 3 0 5 3 : 1 0 8 2 0 ± 1 3 0 a v . C h r . (Kolumbien) 

G R N 3 0 4 8 : 1 0 7 0 0 ± 1 0 0 a v . C h r . (Ken ia ) 

G R N 7 0 2 : 1 0 8 8 0 ± 2 8 0 a v . C h r . (Spanien) 

D i e „Älteste D r y a s z e i t " wi rd von v. D . H A M M E N & V O G E L a u f die Zei t von e twa 
11 1 0 0 bis 10 5 0 0 v . C h r . dat ier t . Aus dem Bere ich des „Susaca- In te rs tad ia l s" l iegt nur 
die P r o b e G R N 7 0 5 mi t 1 1 7 5 0 ± 3 0 0 a v. C h r . aus Span ien vor. 

Z w e i Proben aus den Schichten der H a m b u r g e r S tufe , also unserem „Meiendo r f - In t e r 
v a l l " , wurden a u f 1 3 8 3 0 ± 8 0 0 a v . Chr . , b z w . 1 3 2 0 0 ± 2 5 0 a v . C h r . dat ier t ( S C H Ü T 
R U M P F , 1 9 5 5 ) . Diese D a t e n sind aber wohl zu hoch (Ka lkmudde ! ) . M Ü N N I C H ( W O L D S T E D T , 

6 E i sze i ta l t er u n d G e g e n w a r t 
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Fig. 1-6: Dryas; Fig. 7 -8 : Anthyllis; Fig. 9-12: Astragalus-Typ; Fig. 13-17: Astragalus-Typ; 
Fig. 18 -21 : Parnassia, Vergrößerung etwa 1000 x. 
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1 9 5 8 , S. 1 6 1 ) dat ier te nämlich H o l z aus der Fundschicht a u f 1 1 0 2 5 ± 3 7 0 a v. C h r . D i e 
ä l tere P r o b e würde dann in die Zei t um 1 1 6 0 0 v . C h r . dat ieren. D i e D a t e n k ö n n t e n bei 
Berücksichtigung al ler Fehle rgrenzen in den Zeitbereich fal len, den v . D . H A M M E N & 

V O G E L ( 1 9 6 6 ) für das „Susacä - In te r s t ad ia l " annehmen (ca . 1 1 7 0 0 bis ca . 1 1 1 0 0 v . C h r . ) . 
We i t e r e Untersuchungen zu diesen Fragen sind aber notwendig . 
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