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Vo r w o r t
Mit der folgenden Arbeit ist ein neues Forschungsgebiet end- 

giiltig erschlossen, dessen Bedeutung iiber die bisherigen Moor- 
untersuchungen hinausgeht. Die „F lu gsan d u n tersu ch u n gen “  
wurden zum ersten Małe in Deutschland 1932 von dem Unter- 
zeichneten eingeleitet und in drei Vorveroffentlichungen behandelt. 
Diese Untersuchungen wurden angeregt durch einige Veroffent- 
lichungen Bei jer incks  aus den benachbarten Niederlanden, in 
denen dieser Forscher erstmalig eine neue Erklarung derPodsol -  
boden niederlegte. Die sich daran kniipfenden Bemerkungen einer 
Reihe von Geologen waren der Grund. daB ich eine grofiere Unter- 
suchung ins Auge faBte, die aber mit den mir zur Verfiigung 
stehenden privaten Mitteln nicht durchgefiihrt werden konnte. 
Da aber meines Erachtens die bis 1935 vorliegenden Ergebnisse 
von Heideuntersuchungen aus dem unteren Emsgebiet nicht allein 
fiir die Wissenschaft, sondern auch fiir die Praxis von groBer Be
deutung sind, beschloB ich. das bis dahin untersuchte Beobacli- 
tungsinaterial bekanntzugeben. Durch entgegenkomrnende \ er- 
mittlung von Herrn Professor Dr. Bruning wurde diese Arbeit 
in der Schriftenreihe ,,Niedersachsischer Heimatsehutz“  auf- 
genommen mit der ausdruekliehen Vorbemerkung, „daB durch diese 
Arbeit seitens des llerausgebers mit der Yerdflentlichung der 
Untersuchungsergebnissi- keine Stcllungnahme zu dem an- 
geschnittenen Problem verbunden ist, vielmehr steht zu holFen, 
daB durch diese Arbeit weitere Untersuchungen zu den Bildungen 
dieses Sanddiluviums angeregt werden, die ebenso notwendig fiir 
das durch diese Arbeit in Deutschland neu erschlossene Forschungs
gebiet sind, wie sie auch gewiB zur weiteren Klarung dieser Fragen 
und zur Vertiefung unserer heimatlichen I.andeskunde beitragen 
werdcn.“  Das jahrzehntelange Festlialten an der ais 1’alsch be- 
wiesenen Theorie  der ausschlieBlich sekundaren Bi ldung 
dieser Boden ist ein besonders krasses Beispiel fiir die Gefahren, 
die Theorien innerhalb der Forscbung bedeuten. Es kann hier 
vorweg gesagt sein, daB schon allein die sorgfaltige Beriicksichti-
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4 Fr. Jonas.

gung <ler archaologischen Fundę in diesen Boden genugt hatte, 
die alte Bodentheorie zu widerlegen. \ an G i f f e n s  Erfolge auf 
dem Gebiet der archaologischen Forschung beruhen allein in der 
Beriicksichtigung der Tatsache, dafi die 1 linterlassenschaften saint- 
licher Kulturen auf enguingrenzte Bodcnzonen beschrankt sind. 
Dies ist wieder ein Beweis, wie schadlich fur den Fortschritt in 
der Forschung die Isolierung auf S|>ezialgebiete ist.

Naelidem ich mieli iiberzeugt hatte. dali im Fnteremsgebiet 
das gleiehe \erhaltnis beziiglich der Bodenschiehten und der 
archaologischen Fundę wic in den Niederlanden bestand, begann 
ich mit der Untersuchung vnn Bodenprofilen.

Dabei zeigte sich sehr bald, wie scliwierig es im Gelande ist. 
den „ O r t s t e i n “  zu bestiminen, der von den Bodenkundlern ais 
„B-Horizoiit“  beschrieben wird, trotzdein dieser die verschiedensten 
Bildungen umfafit. Ferner zeigte sich, dafi die einzelnen Sand- 
schichten der bleidebdden mit Moorschichten aus allen Stadien 
der Nacheiszeit verzahn1 waren. Drittens fand ich, wie schon 
Bei jer inck  andeutetc, dafi die Diagramine der Heideboden denen 
der Moore sehr ahnlich sind, d. h. es lafit sich eine geschlossene 
Waldfolge der postglazialen Entwicklung ebenso in den Heide- 
bbtlen ais auch in den Mooren 1'eststellen. Tm ersteren fiir die 
jungeren Abschnittc der Entwicklung besser ais in den Moorboden. 
weil jene seit langcrer oder kiirzerer Zeit in Abtragung begrilien sind.

Te der dieser drei angefiihrten Beweise fiir die primare ITeide- 
bodenbildung genugt fiir sich, uin die alte Ansicht zu widerlegen: 
trotzdein haben eine Reihe Forscher es fiir notig befunden, die 
iiberwundene Theorie zu verlreten. Ais einzigster Beweis wurde 
die Einschwemmung der Bollenspektren von oben her angegeben. 
Bei den sehr klaren \ erhaltnissen, die diese Moglichkeit vollstandig 
ausschlieBen — und das be wieś bereils die Yeroffentlichung von 
1935 — muB man erstaunt sein, dali solch eine Moglichkeit iiber- 
haupt ins Auge gefaBt wurde, wenn wir nicht wiiBten, daB die 
alte Ansicht ais unbedingt sicher angesehen werden konnte. Die 
Seheinbeweise fiir die alte Theorie sind ganz allein zu erklaren 
durch die Uninogliclikeit. Pseudo ort Stein und Bleicl isand- 
b i ldungen von den ecliten Bildungen dieser Art zu unterscheiden- 
Es handclt sich dabei —• in der folgenden Arbeit sind Beispiele 
dafiir angefiihrt — um Umlagerungen. die in der Regel durch 
den Mensehen verursacht werden. Infolgedessen finden sich Pseudo- 
ortsteinbildungen liaufig iiber Bestattungsliiigeln der Vorzeit. Der 
INachwei* solcher sekundarer Bildungen liiBt sich jeder Zeit durch 
gcobiologische Lntcrsuchung von uns erbringen, und es ist sehr 
wichtig, daB solche Umlagerungen von uns genau datiert werden 
konnten.
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Der Ausbau der geobiologischen Untersuchungsmethode des 
Moorlorschungsinstituts erwies sich liamentlieh bci der Fnter- 
suchung von Sandbóden ais besonders fruehtbar. wie sie ais Er- 
gebuis einer aufierordentlicli langen klimatischen Entwieklung 
Nordw'estdeutschlands dieses Gebiet ais Heideboden auf Hunderten 
von Quadratkilometern Flachę bedecken und sich auch giirtel- 
lormig langs der Ostseekiiste hinziehen. IN ach dem Ergebnis von 
V oruntersuchungen in Nordwestdeutscliland lag es nahe, der Frage 
eine wissenschaftliclie Behandlung zuteil werden zu lassen, ob 
die in diesen Gebieten auftretenden Eagcrfolgen von Bleichsand- 
Ortsteinschiehten eine, sei cs durch Einwirkung angeblicher Aus- 
waschung, Eigenarten der Pflanzendecke oder gar uicnscliliche 
Kulturtatigkeil sekundiir umgewandeltc Bodenbildung darstellen, 
oder ob kier — iin Gegensatz zu der Auffassung allcr zustandigen 
geologisclien Fachleute — eine urspriingliche Bildung vorlag. Die 
Beantwortung der Frage ist im letzteren Sinne erfolgt, damit ist 
aber nicht der Vorgang der Sedimentierung ais solcher crforscht.

Es sind neue Versuclie im Gange. die den geologischen Vor- 
gang der Bodenbildung mit der Aufbewahrung der darin befind- 
lichen Mikrofossilien erklaren sollen.

M e t h o d i k  der  U n t e r s u c l i u n g e n

Da die untersuchten Sedimente der festen mineralischen 
Boden auBerordentlich inannigfaltig sind, war es zunachst not- 
wendig, diese Sedimente in ihrem Charakter und in ihrem fossilen 
Inhalt zu erforschen. Da die vorliandene Literatur so gut wie gar 
keine Handhabe dafiir bot. wareu diese Feststellungen selir zcit- 
raubend. Unterdessen sind in speziellen Beschreibungen die 
wichtigsten Sedimentarten der Heideboden liehandelt.

In der Arbeit „ D i e  palaeobotanisc l ie  Lntersuchung  
brauner  Flugsande  und dereń Entstel iung im Allu-  
v iu m “  (in Fedde, Rep.Beili.LXXVI, 1934 von Fr. J onas) wurden 
zum ersten Małe braune Flugsande behandelt. Die Entsteliung 
von Ortstein und Pseudoortstein wurde zuletzt besonders in der 
Arbeit „Z w is ch e n -  und nacheisze it l iche  Heideboden ain 
Ascliendorfer Draiberg  (Fedde, Rep. Beili. XIV, 1 von 
Fr. Jonas) an mehreren Beispielen dargestellt.

Die wiehtigste Sedimentart der sog. Bleichsande wurde speziell 
in lolgenden drei Arbeiten beschrieben:

1. „K l i inaschw ankungen  des Wiirmglazials und 
Bodenb i ldungen  des nord westdeutschen Dilu-  
viums (von Fr. Jonas ,  Niedersachsischer Heimatschutz, 
Heft 4, Oldenburg 1935).
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2. , ,Zur Entstehung der Ortste in -Ble ichsand-  
sch ichten an der Ostseekiiste“  (von Benrath  und 
Fr. Jonas in Planta 26, 4. Heft, Berlin 1937.)

3. , ,Das Pro f i l  Vosseberg  ais Beispiel  der E n t 
stehung von O rtste in -B le ichsandsch ichten  iin 
U n terem sgeb ie t “  (von Fr. Jonas ,  Planta 27, 3. Heft).

In dieser letztgenanntenArbeit undinder Sehrift„6000 Jahre 
Getre idebau in Deut.schland“  (Fedde, Rep. Beili. XCL [1937]) 
wurden żnin ersten Małe auch die sog. jiingeren Kultnrsande aus- 
fiihrlicher beliandelt. Ihre Untersuchung war zunachst deslialb 
nicht mdglich, weil es an einer Methodik dafiir fehlte. Nachdem die 
Kulturpollenmethode geschaffcn war, gelang es, die Erscheinung 
dieser Kultursande genauer zu fassen und wichtige Riickschlusse 
aus ihnen zu ziehen.

Es ist gar nicht zu verwundern, dafi die Bleichsandanalysen 
in der wissenschaftlichen Offentlichkeit heftige Kritik erfuhren. 
Ich inufi selhst gestehen, dali mir die ersten Ergebnisse soleher 
Untersuchungen .,phantastisch“  vorkamen. und ich hahe persdn- 
lich zunachst und auch gegenwartig noch die verschiedensten Er- 
klarungsversuche benutzt. Aber keiner derselben war anwendbar, 
und ich war gezwungen, zu neuen bzw. bisher kaum beachteten 
Erklarungen iiber die Entstehung dieser Boden zuriickzugehen.

Schon fruher haben u. a. P a s s a r g e  und M e in a r d u s  darauf hingewiesen, 
welche Roili- die nachweisbaren Staubm engen, die alljahrlich die Erde treffen, 
fiir die R odenbildung spielen iniissen. Der letztgenannte gal) sogar auf Crund 
von  Messungen soleher Staubschicbten  den W ert vnn 1 cm  fiir 300 Jahre an.

Es ist deshalb anzunehmen, dafi in staubfangenden Pflanzen- 
gesellschaften — und das ist z. B. in erster Linie die Calluna- 
tleide — solche Staubschichten besonders gut konservierten. Auf 
der anderen Seite haben die Diagramme der Boden, die sich weit- 
gehend miL denjenigen aus den benachbarten Mooren decken, 
bewiesen, dafi die betrelfenden Schichten tatsachlich sehr langsam 
verlaufende Aufhohungen des Bodens durch Staubdecken dar- 
stellen,

Wohl aber ist die Annahme zu verstehen. dafi einzelne Pollen 
oder sonstige Bestandteile des Bodens vr>n oben nach unten ge- 
bracht werden. Es ist natiirlich schwer, einen solchen Vorgang- 
hauptsachlich wenn er nur kleinere Mengen erfafit hat, zu be- 
weisen. Doch spielen diese weniger ein llolle ais grofiere Mengen 
derselben.

Nun gibt es zwei Methoden, diese zu erkennen:
1. Die D oppeluntersuchung  mehrerer nahe l iegender 

Profi le  und
2. die B eobachtung  des K urvenver lau fs  an sich.
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Doppeluntersuchungen sind im Emsgebiet beispielsweise an 
vier verschiedenen Stellen erfolgt, an zwei Stellen wurden sogar 
drei nebeneinander analysiert. Dazn sind, soweit es moglich war, 
aus den benachbarten Mooren Ero file zum Vergleicli herangezogen. 
Diese Vergleiche haben gezeigt, dali in den untersuchten Fallen 
eine Infiltration in irgendeiner nennenswerten Weise nicbt erfolgt 
ist. Diese Feststellung wird auch dureh den Kurvenverlauf be- 
statigt. Es ist bisher unter annahernd 100 nntersuchten Heide- 
profilen des Emsgebietes nur ein einziges bekanntgeworden, in 
dem eine Infiltration vorkarn. In jenem Falle handelt es sich um 
ein Heideprofil unter einem Kiefernforst und die betreffenden 
Sandspalten waren schon mit bloBem Auge zu erkennen.

Nach diesen Uberlegungen miissen Infiltrationsversuche mit 
Sanden in Glaszylindern und ahnlichen GefaBen fiir die Beur- 
teilung der Frage ganz ausscheiden. Das Ergebnis der mir bekannt- 
gewordenen Untersuchungen war dementsprechend. In dem einen 
Falle (Wildvang)  wurde „gewohnlicher Diluvialsand der Geest 
benutzt". Trotz wiederholten GieBens iiber die aufgebrachte 
Pollenmenge drang diese nicht dureh die oberste Schicht weiter 
nach unten. Der andere Versuch (Mothes) wurde mit aus- 
gegliihtem Diinensand durchgefuhrt. Dabei wurde eine In
filtration der Pollen bis zum Grunde des GefaBes festgestellt. Ich 
selbst babę solche Yersuche deshalb nicht angestellt, weil ich von 
vornherein annahm, daB eine Nachahmung der Sedimentierung, 
wie sie in der Natur vonstatten gelit, sehr schwierig, wenn nicht 
gar unmoglicli ist, und ich glaube, dafi nach dem oben Gesagten 
dariiber kein Zweifel mehr besteht.



Das Unteremsgebiet
1. Das Pro f i l  Weibenberge

Die Kultivierung der Hoclimoore nimmt aus geographiscbcn 
Griinden von den vorbandenen Sandzungen ihren Ausgang. Eine 
der groliten Sandrucken ist derjenige von Herbruin-Steenfelde 
mit rund 20 km Lange. Dieser Sandrucken erstreckt sieb in A S- 
Richtung aus der Gegend des emsliindiseben Her brum bis zuui 
ostfriesiscben Steenfelde  mit mehreren flacben Bogen und trennt 
das Gebiet der óstlichen groflen Hochmoore von den westlicben 
Heide- und Flacbmuoren der I uterems. Bei der ^usdebnung der 
am Ende des Dreilłigjahrigen Krieges gegriindelen Fehnsiedlung 
Papenburg  nach Osten hin mullte dieser Riicken durebbroeben 
werden. Der Kanalbau auf dieser Strecke machte scinerzeit wegen 
des festen Ortsteins (Ure im Yolksmunde) Schwierigkeiten. Dieser 
war auch die Ursache, dali man den ursprunglichen Plan. vom 
Lntenende aus geradewegs zum Hochmoor zu graben, aufgab und 
dafiir den Durchstich an eine schmalere Stelle nordwarts verlegte: 
infolgedessen blieb der erste Kanał ein Torso — der jetztige Gast- 
bauskanal. Die Papenburger ais ecbte Moorsiedler mieden den 
Sand, und so blieben grollere Strecken auf dem Sandriirken bis 
zur Gegenwart unbesiedelt bzw. mit ihrer Urvegetation erbalten. 
Es handelt sieli dort, wo der Boden nicht dureb jungę Dunen- 
bildung verdeckt ist. um ecbte Heiden, die sog. Urheiden,  dereń 
Vegetation mehr oder minder ausgesprocben waldfe indl ieb  ist.

Die Ursaebe dieser Waldfeindlichkeit ist in dem Ortstein 
zu sueben. Im Gegensatz zu den Heiden, beispielsweise des Liine- 
burger Gebietes, ist der Ortstein nicht auf kleine Flacben be- 
schrankt., sondern durchzieht luckenlos den Boden. Allerdings 
schwankt seine Machtigkeit sehr — von knapp 1 dcm bis zu 1 m 
und dariiber, ebenso seine Hartę und petrographische Zusammen- 
setzung.

Am Rande der Moore lauft der Ortstein scbnell aus und feblt 
an ibrer Basis ganz, abgesehen von solchen Strecken. die erst 
durch jiingeres Hocbmoorwachstum uberwuebert wurden. In den 
flacben Kuppen nimmt seine Machtigkeit und auch seine Hartę

1. K a p i t e l
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schnell zu: mehrfach tritl doppe l ter  Ortstein auf, so ain 
Barenberg und am Aschendor fer  Untermoor ,  und in solchcn 
Fallen liegt gewolinlich zwisehen den beiden Banken ein weiclier. 
rótlich-grauer Bleichsand interstadialen Alters.

Dureh eine solche maclitige Ortsteinbildung ist ein Teil der 
sog. W eihenberge  (Sandwehenberge) nordlich des Vosscberges 
ausgezeichnet. Den nordlichen Kern dieser Hiigelgruppe bildet ein 
1— 1,60 m machtiges KlifF aus eincin liarten, gelbbraunen Ort
stein. Nacb den Untersuchungen am Barenberg sind diese Ort- 
steinklifFs in einer friiben Periode der Wiirmeiszeit gcbildet nnd 
stellten wahrend der Diinenzeiten einen Widerstand dar, der Anlafi 
wurde fiir einige auffallige Erhebungen innerbalb der sonst Aachen 
Talsandlandsckaft. Es wurden namlich wahrend jener glazialen 
Diiiien- und I .oBzeiten die Flugsande in Aachen Decken iiber die 
alteren Ablagerungen gelegt, und die Ausnahmen von dieser 
LagerungsForin bilden jene KliFfs.

Die Ortsteinbarik der Weihenberge ist auF einer Streeke von 
40 m Lange in West-Ost-Linie auFgeschlossen. Westlich dieses 
Aufschlusses lieB sich beobacliten, daB sieli die Bank im weichen, 
gelben Sande verlor. Auch dieser Sand ist mit einer diinnen 
braunen Ortsteindecke verselien, welche aber nicht hinderte, daB 
mau an dieser Stelle eine groBere Sandgrube fur den Bau der 
FriesenstraBe 1930 aushub, wahrend das KlifF unangetastet blieb.

Das Bild 1 ist von dieser Sandgrube aus aufgenommen und 
zeigt im Hintergrunde den unmittelbar anschlieBenden Acker mit 
einem alteren Gehiifte ostfriesischer Bauart. das zur Siedlung 
Volleuerkonigsfehn gehiirt.

W ahrend der siidliche flachę Teil der Weihenberge sclion seit 
langerem von den Papenburger Siedlern am Mittclkanal kultiviert 
ist, blieb die nordliche Hiilfte der alten Heide bis zur Gegenwart 
erhalten. Melirere langgestreckte 3—5 m tiefe Diinentaler durch- 
ziehen die Heide in NO-Riehtung. Sie sind vom Siidwesten ber 
ausgeblasen, und wo der ausgeblasene Sand sich iiber den Ileide- 
boden anhaufte, wuchsen Birken oder Eichen zu lichten Be- 
stiiiiden (s. Bild 2), im iibrigen bedeckte Heide den Boden.

Infnlge der Reliefverschiedenheiten, die mit der Bildung der 
Diinentaler zusammenliangen, sind melirere Heidegesellschaften 
entwickelt, die im Talsandgebiet sonst Fehlen oder auf die Ems- 
ufer bescbrankt sind; vor allem fallt eine kontinentale Flechten- 
heide auf, besonders am Ausgange der Tiiler nach Siidwesten, die 
Cladonift-mitiS-Heide. Die SandbloBen besiedelt eine andere 
Flechtenheide, die Chulonia-dcslricla—CYtrm-;7/-^ł/pprri-Soziatum. 
Ihre Entwicklung fiihrt je nach der Lagę zu Callnna-Heiden ver- 
schiedener Zusammensetzung. In Nordexposition und geringer
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Durchfeuchtung des Bodens firhrl die Entwicklung iiber eine 
Calhma-cn Iguris—Cladonia-silratua—unctalis- Soziation zur Calhi im- 
Heide, die einen relativ iippigen Wuehs der Heidepflanzen zeigt. 
Haufiger beobachten wir aber ein sehr diirftiges Callnnehun mit 
reicblicher Beimengung von Bodenflechten, die Cali una-vulgaris— 
Cladnnia-glauca-Heide. Ganz anderer Natur ist die ebenfalls 
waldfeindlicbe Callnna-nilgaris — Cladimia- ‘pnjńllnria - Heide. 
auflerlich kenntlich an dem gedrungenen Wuchs der Heide 
unter reichlichem Auftreten der Variation Ericae Ascherson. 
Diese Gesellschaft bewohnt stagnierende Heideboden mit Humus- 
deeken und ist haufig von Frłra-fetrah'.r-Heiden unterbrochen. 
gegen die sie scharf abgesetzt ist. Infolge langerer Durch
feuchtung im Friihjahre —  aber auch im Sommer — ist die Oko- 
logie dieser Gesellschaft gegeniiber den bisher geschilderten Ein- 
heiten verschieden. Die fiir die atlantischen Heiden charakte- 
ristisehe Calluna-milgaris—Cladonia-rmpexa-Soziation ist zwar aucb 
vorhanden, tritt aber merklich zuriick.

Den Ubergang zu den Gebuschheiden und Heidewiildern 
bildet, wie gewobnlicb, eine Calluna-Dicranum-sccparimn-Heide. 
die besonders unter lichten Birken oder Eiehen noch gut ent- 
wickelt ist.

Fiir die Charakterisierung der Yegetation der Weihenberge 
mogen diese Angaben deshalb geniigen, weil die Vegetation an 
anderer Stelle ausfiihrlich geschildert wird.

Wie im Bild 3 ersichtlich ist, treffen wir in den hangenden 
Schichten deutlich gesondert eine obere Humus- und untere Bleicli- 
sandlage an. Die letztere ist machtiger ais gewohnlich und wird 
durch eine schwach angedeutete Humusschicht in 50 cm Tiefe in 
zwei Abschnitte zerlegt, die insgesamt 30 cm Machtigkeit erreichen. 
Der untere Teil des Bleichsandes ist von braunlich-grauer Farbę. 
In 65 cm Tiefe beginnt der dunkelbraune, harte Ortstein, der bis 
80 cm reicht, also insgesamt 15 cm machtig ist. Eine ahnliche 
geringe Decke iiberzieht in der ganzen Gegend die alteren Boden 
ohne Unterbrechung, abgesehen von den Stellen, wo durch mensch- 
liche Einfliisse in jiingeren Zeiten diese Boden gestort sind.

Yon 80 bis 220 cm reicht der auBerst. harte, gelbbraune Ort
stein, der, wie ebenfalls ani Barenberg, fiinf waagerecht verlaufende 
braune Schichtbander zeigt. Wiihrend dem dazwischenliegenden. 
helleren Ortstein pflanzliche Fossilien ganz fehlen, treten in diesen 
Bandem vereinzelt Empelruin -Pollen auf, ein Hinweis auf die 
glaziale Entstehungszeit. Dieser auberst liarte untere Ortstein ist 
von den glazialen Bodenbewegungen nur wenig beruhrt. Dort, wo 
er -auslauft, ungefahr 50 m westbch der Profdentnahmestelle, sind 
auf der Oberflache desselben mehrere Kessel eingetieft, die durch
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den oben erwahnten rotlich-grauen interstadialen Bleiehsand aus- 
gefiillt sind. Diese isolierten Yorkommen interstadialen Bleich- 
sandes werden naeh oben von der schon erwahnten 15 cm machtigen 
dnnkelbrannen Ortsteindecke uberlagert. Da letztere nacli den 
weiter unten ausgefiihrten Untersuchungen spatglazial ist, muli 
jener Bleiehsand iilter sein. Eine stratigraphische Bestatigung 
friiherer pollenanalytischer Befunde.

Die dnnkelbraune Ortsteindecke ist sehr reieb an pflanzlichen 
Fossiłien; allerdings treten liinter Kriiuter-, Graser- und Heide- 
arten die Waldarten ganz zuriick, ein extremer Ausdruek des 
Spatglazials in den westlieben, wablarmen Heidegebieten. Auch 
Weidenzonen, die fur das Spatglazial fur gro Be, Strecken Europas 
charakteristisch sind, sind sehr sehwacb entwickelt. Der Vege- 
tationsablauf dieser waldarmen Zeit deekt sieb mit demjenigen 
der Schwarzsande, die ans arehaologisehen und stratigraphischen 
Griinden ebenfalls ins Spatglazial gehoren. \n anderer Stelle 
sollen diese Yerhaltnisse genauer gesebildert werden.

Wie das Diagramm Weibenberge B ergibt, sind Graser mit 
5—20% wahrend jener Zeit vorbanden. Die Heide (fast aus- 
schliefilich Empctrnin-iieide) nimmt von 5—40 %  mit einigen 
Schwankungen zu. Im iibrigen wird die gesamte spatglaziale 
Sebicht durch das Vorkommen von Krautern charakterisierl, und 
z war wird die Yorherrsehaft des TeufelsabbiB (Succisa prulensis) 
nur einmal von einer Habichtskrautzone (Hicmciiim, pilsoclla)1) 
unterbroclien. Gegen Ende dieser spatglazialen Ortsteinbildung 
bat Enijtelrum nitjrnm in dem hangenden Braunsande die Werte 
von Succisa erreicht. Der Ebergang zum Postglazial ist strati- 
graphisch gekennzeiehnet dureli den Weehsel von Ortstein zum 
Braunsand, pollenanalytiscb auBer der schon skizzierten Vege- 
tationsschichtung durch das \uftreten der Cladonia-Arten. Es 
haben sieli also Flechtenl ie iden aus Krauterheiden ent
wickelt.

W ahrend fur den alteren Teil die neue Darstellungsweise des Polleu- 
diagram m s angewandt ist, die die w ichtigsten Arten einschlieBlich der N icht- 
baum pollen  zur Bezugszahl n im m t. so ist im  oberen A bschnittc vom  Beginn 
der H aselzcne ab die alte Darstellungsweise beibehalten worden. Es sei aber 
gleich erw ahnt, daC bis zu einem Zeitpunkt kurz nach dcm Haselm axim uin 
um  6000 v . d. Ztw . die INichtbaumpollenwerte so hoch sind, daC auch die 
andere Darstellung berechtigt ist und man wiirde in  diesem Ealle sehen. dali 
die K urven  in 60 cm  T iefe unm ittelbar anschlicOcn. Die Succisa-reiche

' )  I Tm Fehlschliisse zu verineiden, soli liier betont werden, daC die Be- 
stim m ung v on  Arten  wie Salix repeus, Hieracium pilosełla u. a. auch deshalb 
ais gesichert gelten darf, weil auf Grund spezieller soziologischer Studien 
sam tlicher H eide-, W ald- und M oorgescllschaftcn  des Gcbietes einV orkom m en 
anderer Arten der betreffenden Gattungen an diesen Stellen ausgeschlossen ist.
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Empctrum-H eid c mit mrhr odcr weniger C«//ti7ttf-Beiimschung bleibt his zu 
einem  Zeitpunkte vorherrsclicnd, der von  uns mit H ilfe der absoluten G eo
chronologie des M norforschungsiiistituts der D eutschen Forschungsgem ein- 
schaft auf 6500 v . d. Ztw . genan bereclinet werden kann. Dann erst gelit 
Succisa prcitensis endgiiltig zuriick. ^  ir konnen also fur diese A rt, die einen 
m esotrophen Charakter triigt, und die auBcrdein einen E inartertyp darstellt, 
einen spatglazialen Reliktcharakter annehm en. An Stelle der Succisa-reiehen 
Heiden breiten sich CflWttttfl-Heiden aus, und zwar erreiehen diese wahrend 
des H aselm axim um s den extrem  hohen ^  ert von  1 5 4 0 % , ein A usdruck der 
W aldarinut der Haselzeit in die.sern westlichen Gebiete. Mit dem  ersten 
R iiekgang der H aselkurve nehm en auch die H cidewerte ab, doch halten sie 
sich wahrend der folgenden drei Jahrtausende au f W erten von  300 bis 
600 ° 0. Diese B eobachtung ist deshalb w ich tig , weil man v on  verschiedener 
Seitc aus schon fur die Haselzeit, wie auch fur die vorhergehenden Birken- 
und K icfernzeitcn INordwestdeutschlands dichte Bewaldung annahm , die 
durch die hohen H eidewerte aber w iderlegt wird.

Das Diagrainm zeigt die vollst i indige Entw ick lung  der 
Haselkurve seit Beginn des Boreals. und zwar zunachst den 
Anstieg dieser Kurve zu dem Vorgipfel. Mit diesem Haseł-Vor- 
gipfel fallt ein Vnsteigen der Alnus- (Erlen-) Werte zusammen. 
auch (Jiicrciis und Lmi.r. sind mit niedrigen Werten vertreten. 
wahrend im iibrigen Birken und Kiefern vorherrschen. Diesem 
ersten Vorgipfel folgi ein ausgesprochener Riiekgang der Hasel- 
kurve mit gleichzeitigem Verschwinden von Almis und Qucrciis.

Mit dem endgiiltigen Anstieg der Haselkurve zu ihrem Maxi- 
muin nehmen ebenso wie bei dem ersten Haselanstieg die Birken- 
werte (es liandelt sich um lichila 'pubescens) infolge der Ausbreitung 
von Birkenhruchen zu, die die Stelle der spateren Erlenbruche 
einnehmen. Solche horealen Birkentdrfe wurden bei den Muor- 
untersuchungen am Nordhummling wiederholt angetroffen.

Der endgiiltige Haselanstieg zeigt eine geslaffelte Kurve; mit 
dereń mittleren Einschnitt fallen niedrige Ahuis- und Quereus- 
Werte zusammen, die bei geniigender Sedimentmachtigkeit auch 
an anderen Orten feststellbar sind. aber zum ersten Małe bei einer 
Tiefbohrung in Langendorf am Kuriscben Haff (OstpreuBen) und 
bei Alt-Hiittendorf (bei Berlin) entdeckt wurden. Am ersteren 
Orte konnte durch Verbindung mit den postglazialen Ostseestadien 
Sauramns (Finnland) auch die endgiiltige Datierung dieser, wie 
auch der iibrigen borealen Diagrammzonen, erreirht werden. Der 
erste Hasel-V orgipfel fallt mit dem Ende der If/to-JPeriode zu
sammen. Die Zonę vom Maximum des Vorgipfels bis zum Mini
mum des Haselriickganges ist die sog. ^lne//b/.S'-Transgression der 
Ostsee.

Die Heide behalt bis zum Ende dieser Zeit ihr Siirr.ifui- 
reiches Stadium bei, das bereits im Spatglazial entwickelt war. 
Die sich nahernden Succisa- und Ericalcs-Werte sind charakte- 
ristisch fur einen Abschnitt des Spatglazials bis zum Ende der
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-l»i.c///«i-Transgression. Bodenindikatorisch wiehtig sind auch noch 
die Vorkominen von Lycopodium claralum und L. immrfahtm 
wahrend des friihborealen Abschnittes. Vielleicbl ist aucb der 
Riickgang von Sta: cisa wahrend des ersten Haselriirkganges 
cbarakteristiscb, eine Frage, die erst durcb grolleres Materiał ent- 
schieden werden kann. Der am meisten auffallende Wechsel in 
der Heidevegetation fallt mit der endgiiltigen Ausbreitung der 
Haseł im mittleren Teile der gestaffelten Kurve zusammen. Gleich- 
zeitig sind in Profilen aus kontinentalen Gegenden Europas, so in 
den beiden wicbtigsten. Alt-Hiittendorf und Langendorf, nur in 
dieser Zeit von 6500—6000 v. d. Ztw. Cnlliinn- und Eiupclrmn- 
Tetraden beobaehtet. Die Bedeutung dieser Tatsachen besteht 
darin, dali Cnlhmn und Einpelrnm an diesen Stellen spiiter niebt 
wieder aufgetreten sind, wenn man von ihrem V orkoininen auf 
den Mooren absieht. Die Maximalausbreitung der atlantischen 
Heide fallt also in das sog. Boreal und es ist darans ein Doppelles 
zu entnebmen:

1. Die Auf fassung der Haselausbreitung ais „k o n t i -  
nenta le“  Erscheinung — und dasselbe gilt auch 
fur die K ie fernausbre i tung  — ist unrichtig.  Enseres 
Wissens hat bisber nur L. v. Post die Haselausbreitung ais 
„atlantische“  Erscheinung bewertet. Die Heideausbreitung 
innerhalb der Haselzeit ist fur diese These der beste Beweis.

2. Die Auffassung des Boreals bzw. die klimatische Wertung 
seiner Pollenzonen ist durcb die neuen Beobaclitungen in 
nordwestdcutschen Heideprofilen hinfallig. eine Erkenntnis, 
die iibrigens bereits aus der speziellen Entersucbung borealer 
Schichten in der Arbeit iiber das Richtprofil Joachiinstbal 
entnominen wurde.

Wir konnen jetzt zusammenfassend sagen, dafi keine Zeit 
des Postg laz ials  ahnlich intensive  Kl imaschwankungen 
aufwies.  wie das Boreal . Aon geologiscber Seite ist ein letzter 
Eisvorsto(i — das sog. Daun-Stadium — in diese Zeit gestellt 
worden und es ist selir wabrscheinlicb, dafi er mit dem Hasel- 
riickgang um OO00 v. d. Ztw. zusammenfiillt.

Der Ans l ieg  der Erlenkurve ist ebenfalls ein deutlicb 
gest.affelter, und mit dem voriibergelienden Riickgang dieser Kurve 
fallt auch ein ebensoleher der Qiirrms- und Tł7(«-Kurve zusammen. 
Pintis steigt infolgedessen voriiI)crgehcnd erneut an. Dieser Vor- 
gang fallt in <li(“ Zeit nach dem llaselgipfel, also auf die Zeit nacb 
5800 v. d. Ztw. Er scheint eine noohmalige Kalteruckschwankung 
łu bedeuten. Erst danacli konnen Qiicirtis und Jhuis ihr Maximum 
erreieben und wir stelien damit im Atlantikum (Coilfinus ist mit 
1% vorbanden). Die Zeit des Atlantikums von 6000 bis 1000
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v. d. Ztw. (also inki. des sog. Subboreals) ist von v. Post  ais 
„Warmezeit“  deklariert worden. Mil ihr fallen bekanntlicb in 
den meisten europaischen Profilen hohere Linden-, Ulmen-, Eichen- 
und Haselwerte zusammen ais vorher oder nachher.

Die Haselkurve  zeigt aber wahrend dieser langen Periode 
mehrere charakteristische groBere Hóchst- und Tiefstande. die 
allerdings durch allzu enge Probennabme in Moorprofilen sich in 
mehrere uniibersiehtliche Einzelspitzen auflosen. Da wir es in 
den Bleichsanden — wie weiter oben ausgefiihrt ist — bei 1 cm 
Machtigkeit mit einer Zeitspanne von rund 250 Jaliren zu tun 
haben und die jeweilige Schicht die gesamten 250 Jabre umfaBt. 
ist es unmóglich, die kleinen 30-Jahresschwankungen, die zum 
Teil in Mooruntersuchungen mit der Lupenmethode beschrieben 
worden sind, zu erfassen. Die 1 cm-Schichten der Bleichsand- 
untersuchung sind also eine ausgezeichnete Methode, durch Fehler- 
ausgleich mit Durchschnittswerten zu arbeiten.

Wir kónnen in den fiinf Jabrtausenden der Warmezeit fiinf 
groBere Haselgipfel in der Regel unterseheiden, daneben noch 
einige kleinere. Die beiden wichtigsten Gipfel sind die von 6000 und 
5000 v. d. Ztw., die drei iibrigen kiinnen sich durch geringe Diffe- 
renzen der Probeentnahme etwas verschieben. doch treffen wir 
sie gewohnlich um 4200, um 3000 und den letzten mit groBter 
RegelmaBigkeit um 1200 v. d. Ztw. Der wichtigste. Einschnitt ist 
der Haselsturz kurz nacłi 5000 v. d. Ztw., der besonders kraB 
auch in den siiddeutschen Profilen in Erscheinung tritt. In seinem 
Gefolge fand sich der erste F icbtenpol len .  Ferner zeigt sich 
in der Stratigraphie von diesem Zeitpunkt an eine schwach humose 
Schicht in den Bleichsanden. Der Abschnitt von 4000 bis 2000 ist 
durch relativ niedrige Haselwerte gekennzeichnet. Schon seit dem 
Eichenmaximum um 5400 geht diese Kurve dauernd zuruck, seit 
4000 auch die Kiefernkurve. eine Folgę der umsichgreifenden 
Transgressionen der iilteren Hochrnoore Nordwestdeutschlands, die, 
wie die Mooruntersuchungen zeigten, auf den Talsanden stockende 
Kiefern- und Eiehenbestande iiberwucherten.

Wie das gewohnlich in den atlantischen Gebieten Europas 
der Fali ist, tritl die Ul me im Diagramm zuruck und uberlaBt 
der Linde das Feld. Der absolute Lindengipfel fallt auf 5000. 
ein V orgipfel auf 5400, ein dritter Gipfel auf die Zeit nach 3000 
v. d.Ztw. Eschenpollen sind wahrend des ganzen Warmeabsehnittes 
regelmafiig vorlianden. Die holien Bal ula- Werte (B. pube*censl) 
ruhren von Moorbestiinden her, die sich in wechselnder Ausdehnung 
bis zur Zeitenwende in der Umgebung der Weihenberge gehalten 
haben. Um 2000 vermag die Erlenkurve die Birkenkurve wesent- 
lich herabziidrucken. Das ist die Folgę einer Transgression (5.Ver-
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nassungsanstieg) seit, 2300 v. <1. Ztw. Die Heidewerte haben 
wahrend der gesamten Warmezeit Werte um 300% beibehalten. 
Die Heide der Weihenberge blieb also waldfrei.

Die kulturgeschichtlich unruhigste Zeit des Postglazials fallt 
mit den wiederholt.cn Kl imaversch lechterungen  zusammen, 
die die Zeit umfassen von der jiingeren Bronze bis zurn Beginn des 
Mittelalters. Wahrend dieser im groBen und ganzen klimat.isch 
ungiinstigen Periode zeigt aber die Haselkurve einige geringere 
Gipfel, so um 600 v. d. Ztw., 200, 400 und 700 n. d. Ztw. In dem 
Profil Weihenberge ist der letztgenannte Zeitpunkt gut fixiert. 
Mit ihm endet eine voriibergehende Torfbildung in den Diinen, 
die erst um 200 n. d. Ztw. begann, also in den 500 Jaliren 10 cm 
Torf bildete. Der so entstandene Torf ist zunachst ein Heide- 
(Calluna-) Torf, darauf folgt ein stark zersetzter Calluna-Sphagnu m- 
Torf. Es handelt sich um eine Callnna-nilgaris—iSphaunum-Hiedrum- 
Gesellschaft, in der an weiteren Charakterpflanzen dieser mittel- 
europaischen Moorgesellschaft Yaccinimn oxucoccns, Andromeda 
polifolia, Empclrum nitjrum, Drosera spec., Spliaynum reemrum- 
pamd.um und SpJt- rubeUmn vorkamen, also einen vollstandigen 
Gesellscliaftsaufbau verraten. Das Ende dieser Moorbildung wird 
durch erneute Zunalime von Callima riilgaris unter Begleitung 
von Eriophorum pohfstaohuniu, angedeutet. Gleichzeitig sind Heste 
vou Sphnęinnm compact mu vorhanden. Es entstand also ein Still- 
standskomplex, der schliefilich vom Sand bedeckt wurde. Die 
Moorbildung wird in den Nichtbaumpollen durch Abnahme der 
Heidewerte und gleiehzeitige Zunabme der Hphaynum-Sporen ge- 
kennzeichnet. Ferner durch sparliches aber regelmafliges Auf- 
treten einer Farnspore, die wir aus soziologischen Griinden auf 
Aspidtum spinidosnm zuriickfuhren.

Wahrend dieses Moorwachstums hat sich in der Heide der 
Weihenberge ein entscheidender Wechsel vollzogen. Infolge der 
geniigend machtigen Sedimentation von Bleiclisand und humosen 
Sanden oberhalb des Ortsteins konnen sich diese Heidesandflachen 
jetzt bewalden, und zwar beweist das Ansteigen  der Eichen- 
kurve das Eindringen von einer E ichenwaldgese l lschaft  in 
die Calluna-Heide.

Die zweite (karolingische) Sachsenrodung lafjt die Buchen- 
werte von 11 (um 700) bis auf 2% (um 900) zuriickgehen, gleieh- 
zeitig beginnt in der Umgegend der Roggenanbau mit Kornblume 
ais charakteristischem Unkraut. Seit 1000 bzw. seit 1300 sind 
in der Heide Kiefern angeflogen, konnen allerdings den Eiehen- 
bestanden keinen Abbruch tun. Neben den Eicheri treten jetzt 
auch Birken in der Heide auf. Es handelt sich im Gegensatz zu 
der vorhergebenden Warmezeit um 7{ciula rcrmcosa. Auffallig ist
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besonders ein kieiner, zartwandiger Pollen, der einige \hnlichkeit 
mit Bclvla mina besitzt und von kleinblattrigen Birken herriihrt. 
dereń systematische Stellung sckleeht erforsckt ist, die aber bier 
nock heute eine Hauptrolle spielen.

Der letzte  Haselsturz in 8 rm Tiefe des Profils ist der 
Ausdrnck einer selmellen Abkiibłung seit. 1600 n. d. Ztw. Die 
Kulturpollenkurve (es liandelt sich nur mu Seenle) erlebt nacli 
einem voriibergehendcn Abfall zur Zeit des Dreifiigjahrigen Krieges 
einen steilen Anstieg bis auf 57%, der auf die Zeit von 1750 bis 
1850 fallt. Die Acker sind so nahe an die Profilentnahmestelle 
geriiekt, dąb ans ilinen der gelbbraune Kultursand regelmaliig 
jahrlich im Friihjakre ausgeweht wird und den Heideboden iiber- 
deckt. Infolgedessen geht auch die Heidekurve zuriick und dafiir 
steigt der tiokinlMi-Pollen (Zeichen \7) voriibergeliend auf 80% 
an. In den heimatkundlichen Beschreibungen Ostfriesłands wird 
ein vermehrter Karloffelanbau im L8. .] alirhundert infolge von 
,.Mifiernten und Hungersnoten" angegeben.

Seit 1800 aber uberdeckt von neuem Bleiclisand den Acker- 
boden und damit geht die lloggenkurve von 57 auf 42% zuriick. 
Die seit dem Ende des Weltkrieges eirisetzenden jiingsten Kultivie- 
rungsmabnahmen mit immer groRer werdendem Linfange -— be- 
sonders seit 1033 -— konnen natiirlich im Diagramm noeh nicht 
zum Niedersclilag gelangen.

D ie P ro f i l e  E ich en ka m p  und R ickardstraRe  
(Papenburg)

Ais Po l lensender  fur das Profil Weihenberge komint neben 
den bereits gcschilderten lokalen Bestanden in erstcr Linie eine 
Waldtange — ungefahr 3 km westlick der Profilentnahmestelle — 
in Betraeht. Aus dicser und dem benachbarten Moor wurdeu 
bereits friiher zwei Profile untersuclit, die in diesem Zusammenhange 
wichtig sind und deshalb kier besprocken werden.

Es handelt sich um die beiden Profile E ichenkamp und 
RickardstraRe,  dereń Lagę aus der Ubersicktsskizze hervor- 
gekt.

Das Profil Eichenkamp zeigt im Liegenden die Entwicklung 
eines atlantischen Eichen-Lindcnwaldes mit einem Lindengipfel 
um 3000 v. d. Ztw. Wahrend des Niederganges der Lindenbestande 
breiten sich Eichen und Birken aus und leiten zu einem Buchen- 
walde iiber. Die Buchenausbreitung beginnt seit 200 n. d. Ztw. 
Seit dieser Zeit findet in den Flachinooren der Umgegend das 
Murico-fjala-Gebusch zusagende Bedingungen. In dem Buchen- 
walde halten sich an feuchtercn Stellen Birken-Weiden-Geholze,
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und in der Bodenschicht ist zeitweise Yaceinium inyrlilhis vor- 
herrschend.

Wabrend der Buchenausbreitung bat die Haseł ihren eisen- 
zeitlichen Sturz erlitten und verschwindet voriibergehend ganz. 
In den nalirstoffreicbeu Flachmooren der Umgegend herrschen 
wiihrend der gescbilderten Entwicklung Erlenbriicher neben 
Schilfrobrichten. Das beweisen sowobl die stratigraphischen 
Uutersucbungen mehrerer Moorprofile der Umgebung, wie aucli 
die Pollenanalyse des Profils Eichenkamp selbst. Bei den Grami- 
neeupollen bandelt es sieli aller Wabrsclieinlichkeit nach nur um 
Yhraymiles. Die Gramineenkurve zeigt analog den drei Vernas- 
sungsphasen um 3000, 2300 und 1200 v. d. Ztw. drei Ausschliige. 
Seit dem frubeisenzeitlicben Klimasturz wird Yhragmiles durcb 
Carcx abgelóst.

Mit dem Buchengip fe l  um 900 n. d. Ztw. scliliellt die Ent- 
wicklung an dieser Stelle ab. Der letzte Teil dersellien ist an dieser 
Stelle durcb spatere Kulturmafinalimen vernichtet, ist aber dafur 
in dem unmitlelbar benachbarten Profil l l ichardstrafie voll- 
standig vorbanden. Der liegende Erlentorf des Profils ist an seiner 
Oberkante stark ver\v ittert. Er w ird von 40 cm Sphuynuw-Torl 
iiberdeckt. tiber dem Erlenmoor liatten sieli seit 200 n. d. Ztw. 
iiberall vereinzelte Sphaynum-Bultc mit oligotroplier Vegetation 
entwickelt, eine Folgę des starken Hocbmoorwacbstums an dem 
nur 150 m ostlich gelegenen Hoebmoorrande. Sphnymim imbiira- 
him und Sph. medium mit Beiiniscbung von Erica tclmlix und 
C'ulluna rulyaris uerden in 42 cm Tiefe durcb Sph. papiUosum 
und kurz darauf durch Sph■ cuspidalum (init Drcpanocludus fhu- 
tans) abgelóst, der stratigrapkiscbe \usdruck der ersten Vernassungs- 
zone um 1200 n. d. Ztw. Gleicbzeitig erreicben die Ileidekriiuter 
und Erlen einen voriibergehenden Tiefstand. Um 1200 ist die 
Fayas-Kurve unter 10°o abgesunken, eine Folgę der letzten grofien 
(spaten) Sacbsenrodung. Eine ganz alinlicbe —■ iniolge der Ent- 
fernung relativ schwachere — Bucbenkurve ist im Profil Weiheu- 
berge seit 200 n. d. Ztw. entwickelt. Audi der letzte Abschnitt 
der Bucbenkurve von 1200 iiber 1600 n. d. Ztw. hinaus ist in 
beiden Profilen iibereinstimmend vorlianden.

Die von diesem Kurvenstuck eingescblossenen Spektren 
lassen sieli dureli den gescbiclitlich bekannten Siedlungsvorgang 
zeit.licb genau liestimmen.

Dem Moorwachstum im Profil Rieliardstrafie wird durcb 
Entwasserung und Sanddeckkultur kurz nacb der Grundung der 
Papenburger Febukolonie 1638 (um 1650) ein Ende gemacbt. Eine 
primitive Topfscberbe und Steingruli liegen im Kontakt des Moores 
mit den Decksandlagen. An den Weihenbergen ist um diese Zeit

Fr. J o n a s ,  Hciden, Waldcr und Kultuien Nord\restdeutschldiuls. 9
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von den friesisehen Siedlern der Ackerbau bis nahe an die Profil- 
entnahmestelle vorwarts getrieben.

Gleicbzeitig mit dem letzten Anstieg der Kiefer erlischt die 
JF«y//i.s--Kurve sowohl an den Weihenbergen, wie an der Richard- 
strabe. der beste Beweis, wie eng Pollenspektren auf lokale Ver- 
haltnisse bezogen sind.

Das Pro fi l  Steenfelde
Den nordlichen Abschlub des bereils erwahnten Sandriickens 

Herbrum-—Steenfelde bildet die Kiesgaste von Steenfelde.  Auf 
ibrer ITohe tragl sie die alte Steenfelder Kirche, die nach der Uber- 
lieferung an Stelle einer germanischen Kultstatte errichtet ist. 
Auf diese deutet auch der Narae Bul lerbarg  =  (Baldursberg) 
liin. Unmittelbar auf dem kiesigen Ortstein der (,,Gaste“  liegt 
der 30—50 cm machtige alte Aekerboden, der Esch. „Gaste ist 
die ostfriesische Bezeichnung fur den niedersachsischen Ausdruck 
,,Esch“ .) l in das Alter des Ackerbaus der Steenfelder Gaste zu 
berechnen, wurde im Jahre 1935 ein Profil unmittelbar sudlieb 
desselben aus der Heide entnommen. Die unteren ALschnitte 
dieses Profils enthalten interstadiale Ablagerungen und wcrden 
desbalb in einem anderen Zusammenhange besprochen.

Die Profilentnalunestelle . .Steenfe lde— Feld“  liegt 4%  km 
nordlich des Profils Weihenberge und bildet infolgedessen die Fort- 
setzung des Linienprofils auf dem Sandriicken. In der Emgegend 
sind aul.ier Birken und Heiden nocli einige grbbere Flachen mit 
der atlantisclien Calhma-rulgaris - ClcuIonia-imlpexa-fieAde be- 
wachsen. \H ie die Untersuchung des Profils ans Licht brachte, ist 
der obere Teil desselben — namlich die Ablagerungen der beiden 
letzten Jahrtausende umfassend — durch Abplaggen entferiit 
worden. Die Ablagerung des Bleiclisandes beginnt sfiater ais an 
den Weihenbergen, namlich erst nach dem Hasclgipfel um 5700. 
In 7 cm Tiefe ist der Beginri des Haselabstieges der Bronzezeit 
scharf ausgepragt, so daB wir die einzelnen Schicliten genau be- 
rechnen konnen. Die Heideentwicklung zeigt aulier einem Gipfel 
um 5000 den schon bcschriebenen bronzezeitlichen Anstieg. 
Srw;r,isa war in der Heide stets mehr oder minder zahlreich vor- 
handen. Die Einde bringt es infolge der Nalie der lehmig-kiesigeii 
Gaste zu hbheren Werten ais an den Weihenbergen; dasselbe gilt 
auch fur die Haseł. Ein lokales Auftreten von Kiefern in der 
Heide driickt die sonst vorherrschenden Alwus-Werte yoruber- 
gehcnd nieder. Birken treten infolge der Nahe der Haminriche 
starker ais an den Weihenbergen zuriick.

In dem Spektrum um 1700 v. d. Ztw. ist ein letzter Lindeir 
gipfel mil 14% yorhanden. Es ist nicht ausgeschlossen, dal! diese
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relatiy hohen Werte der Linde auf Bevorzugurig des Baumes 
durch den Mensclien zuriickgelien. In demselben Spektrum steigt 
die Getreidekurye von 4— 18% plotzlich an. Es liandelt sieli um
Trilicum.

Die Getreidekurve ist der Ausdruck des ersten Ackerbaus auf 
der Steenfelder Gaste durch die bronzezeitlichen Siedler seit der 
Zeit um 2800 v. d. Ztw. Er bałt bis zur Eisenzeit vor und erlischt 
dann, bat also nur einen Zeitraum von 1V2 Jahrtausenden umfal.it. 
Zweimal zur Zeit der bronzezeitlichen Acker steigt die Unkraut- 
kurve (Centa area ri/anus) auf ii ber 10% an. namlich um 1700 und 
600 v. d. Ztw. Mit dem Abstieg der Lindenkurve treten die ersten 
Prozente von Ficbte und Buche im Pollenbilde hervor, was auf 
Klimayeranderungen schlieBen 1 iil.it.

Die Getreidezone bei Steenfelde deckt sieb mit den ersten 
sporadischen Getreideprozenten bei den Weihenbergen, so dafi wir 
diesen Vorgang ais einheitlich ansehen konnen. Wie weiter unten 
gczeigt wird, brachte die LIntcrsuchung Yosseberg dasselbe Er- 
gebnis.

Das Pro fi l  \osseberg
Kulturgescbichtlicli stellt das Profil Weilienberge innerbalb 

der bislier untersucbten Heideprofile einen jungen Typus dar, 
insofern, ais die Ackerkultur in dieser Gegend sich erst bei 900 
n. d. Ztw. bemerkbar macht. Allerdings treten Tntfemn-PoUen 
schon in vier alteren Schicliten auf, aber mit so geringen Werten, 
da fi wir fur die nachste Lmgebung der Weikenberge fiir die da- 
malige Zeit keine Acker annelimen konnen. In l bereinstimmung 
damit felden aucb urgescbiclitliclie Fundę ganz. Es ist aber sehr 
wichtig, dafi wir mittels der Chronologie des Profils Weilienberge 
jene ersten Weizenacker auf die Zeit von 2000 bis 400 v. d. Ztv. 
datieren konnen, weil in dem Profile Vosseberg gcnau in demselben 
Zcitpunkte aucb die ersten Getreidepollen auftreten.

Dieses Profil ain siidlichen Yosseberg  Iiegt in unmittelbarer 
Yahe des Futidplatzes eines bronzezeitlichen Absatzbeiles aus der 
Zeit von 1500 bis 1800 v. d. Ztiv. Der Fund wurdc erst 1936 
gemacht und liefindet sieli gegenwartig im Papenburger Moor- 
museum. Sowohl die Eundstelle wie die Probenentnalimestelle, 
sind in der beiliegenden Kartenskizze eingetragen. Die Entfcrnung 
des Profils Vosseberg von dem Profile Weihenbcrge betriłgt rund 
2 km; auf der geraden Strecke dazwischen Iiegt ein drittes Profil, 
das scbon 1935 ebenfalls unter dem Namen Weihenberge ver- 
offentlicht wurde.

Die Profilentnahmestelle Vosseberg befindet sich am Rande 
der sogenannten „Meyers Tannen“ , einer Aufforstung aus der

2*

Das 1'iiteremsgebiet.
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Mitte des vorigen Jalirhunderts. die zur Festlegung von Flugsand 
angelegt wurde. Zwischen diesem Kiefernwald und dem Hoch- 
moore erstreckt sich ein schmales Stiick Heide. das die unruhigen. 
kleinwelligen Formen einer durcli Schaftrift deformierten Heidc- 
landscliaft tragt (s. Bild 4). Infolgedessen wecliselt der Profil- 
aufbau der Heideboden auf kurze Entfernung sebr. Sehon 1933 
wurde aus dieser Landschaft das Profil eines Diinennioorcs ver- 
oflentliclit. das urmiittelbar auf Ortstein ruht. Der Ortstein ist 
gewohnlich geringmarlitig und geht in nafifleckigen gelbeu Sand 
iiber. Stellenweise sind glimmerreiche altere Sande unmittelbar 
bis unter Oberflache vorliandeu. Solche Stellen sind an den Sand- 
lochern zu erkcnnen, die die Bewohner der Gegend angelegt haben. 
uin daraus Kiichensand zu entnehmen.

Ali den Abhangen der Heide gegen das Hoclimoor ist die Ver- 
zalinung verschieden alter Hochmoorschiehten init gleicbalten 
Bleichsandschicliten zu benbaeliteii. Die auskeilenden Scliichten 
des sogenannten Yorlaufstorfes miinden unmittelbar in die be- 
trefłenden Humusseliichteu der Bleiclisande. Dieser Yorlaufstorf 
wurde aucli in dem Dunemnoorprofil angetroffen und seine Ent- 
steliungszeit wurde mit. 1200 v. d. Ztw. selion friilier berechnet. 
Um diesc Zeit begann infolge einer starken Vernassung (S 3) da- 
Diinenmoor seitlicli zu transgredieren und lagerte an der Profil- 
entnalimestelle Yosseberg einen 5 cm maehtigen Dy ab. F nter- 
warts folgen humnse Bleiclisande. lielle Bleiclisande und zuletzt 
dunkle humose Braunsande. eine Scbichtung. die aus dem \uf- 
schlufi in Bifil 5 deutlicli ersielitlicli ist. Diese braunen Sande 
liegen unmittelbar auf dem wenig yerbarteten. naljfieckigen. gelben 
Boden. Eber dem Moor folgi ein eigenartig gebanderter Sand. 
dessen dunkle Bander (Flugaschescliicłiten) sich scharf gegeu die 
hellen Flugsandschiehten abheben. Die Scliichtung beweist eine 
Ablagerung im asser (s. a. die holien SpJnifiuiił/i-Prozente diese- 
Profilabschnittcs). Infolge der Flugaschebeimengung und der 
Ablagerung unter Wasser sind die Pollenkoriier selir gul erlialteu. 
weit besser ais in den betreffenden Hochinoorseliiehten. SchlieR- 
lich wurde der flachę Heidetiiiiipel durcli einen t \ pischen liell- 
braunen Kultursand zugewcht. in dem nur noeh einzelne \sche- 
linsen auftrelen. Gleiehzeitig gehen die Spliat/mu))-^ erte zuriick. 
Nur diese 10 em machtigc Kultursandschiclit in 30—40 cni Tiefe 
enthalt eine geschlossene Kurve eines Compositenpollens (FItera- 
eitim pilosrlla). Die obersteu 30 cm des Profiles nimmt Bleichsand 
mit mehreren Huinuszonen ein. Die Heide hat ihr zeitweise 
verlorengegangencs Areał wieder zuriickerobert.

Die Gesarntmachtijikeit der Sand>chirht zwisehen der M oorlage mul 
dem  Ortstein betrapt 2 t  cin. Diese 24 cm  umfassen einen Zeitraum  m i i i
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600 n. bis 6600 v . d . Z tw .. also insgesanit 6000 Jalire. was fur 1 cm  Schicbt 
rund 250 Jahre ausm acht.

D e r  g e fu n i le n e  W e r t  s t e l i t  a ] - o  in  L  b e r e i  n s  t i in m u u g  m it  
d en  b is h e r  b e r e r h n e t e n  S e d i in e n t a t io n  sg e s  ch w  in d i g k e i t  en  d e r  
B le i c h s a n d e .  sellist in einem  so entfernten Profil, wie K lein-M iiritz und 
Lebadiine an der Ostseekiiste, sowie bei W alsrode in der L iineburger H eidc. 
Die wenigen bislicr angetroflenen Profile (2 unter 50) m it groberer 11 f e i cl iu  j i d - 
Sedim entationsgesehwindigkeit schienen lokale 1 rsachen zu baben (Meeres- 
ufernahe oder H anglage) und an anderer Stelle soli darauf ausfiibrlieh ein- 
gegangen werden.

Die l  bereinstinnnung der Pollenzonen des Profils Vosselierg 
mit denen von Weilienberge ist selir w eitgeliend. Der wiclitigste 
Unterschied liegt in der hoheren \ertretung der Linde innerhalb 
der Warmezeit: dementsprechend erreielit aucli die Buelie holiere 
W erte aL bei den Weihenbergen. namlich inaximal I 5 und ihr 
erstes Kurvenstiiek von 200 v. bis 200 n. d. Ztw. ist liiekeidos. 
Die lehmigen Waldinseln lagen also diesem Profil etwas naher ais 
dem anderen. Infolgedessen sind aucli die Ileidewertc geringer. 
Wahrend der Kulmination zur Haselzeit erreicht die Heidc 620°o 
gegenułier 1540° 0 bei den W eihenbergen. Innerlialb der W arme- 
zeit bringt sie es zu Durchsclmittswerten von 200° 0 gegeniiber 
300° Q bei den W eilienbergeu.

Der Spatglazialabsehnitl fehlt dem Yossebcrgprofil, ebenfalls 
der erste T<-il des Boreals mit dem Hasel-Yorgipfel urn 0800 v. d. 
Ztw. Die Sedimentierung beginnt mit dem Tiefstande wahrend 
des Haselriicko-anges. Die Heide entwickelt sieli aus einer Gras- 
lieide im Gegensatze zu der spiitglazialen Krauterheide der Weihon- 
berge. Es handelt sich zuriaclist urn eine Yticchiuiiu-rilis-klaca- 
reiche 6,'«///(nu-Heide. docli sinken die Werte von Enccinitnit im 
\ erlaufe der atlantisclien Entwicklung bis zu wenigen Prozenten 
ab. Wahrend des Haselknicks zwischen 6000 und 5000 v. d. Ztw . 
entsteht in dieser Heide voriibergehend ein Sal ix-rcpcns-rńches 
Stadium. Ahnlielie Yegetatiuiiszustamie fimlen wir rezent noch 
in der Gegend liaufiger. Sehon um 3000 maclien sich die ersten 
Anzeichen der Yernassung bemerkbar, eine Folgę der Ausbreitung 
des Diiiiemnoores. Am Ende der Steinzeit liat sich an dieser Stelle 
eine Empclrinii-('alli(na-Heide entwickelt. die auch in den humoseu 
Sanden der Bronzezeil ihre Herrscliaft beibehiilt.

Seit Beginn der Heideentw icklung im Boreal sind ununter- 
broehen Graser vorhanden. Die Gramineenkurve weist um 6000, 
5000. 3500. 2500 und um 1200 eine jeweilige Zunalune mit einem 
jeweiligen Gipfel auf. Da die GroBe der Gramineenpollen sich mit 
der GrolJe rezenter Fesliicti-oehw-Pollen deckt, ist anzunehmen. 
daB dieses Gras besonders wahrend der warmezeitlichen Tempe- 
raturhochststande in der Heide eine Zunahme erfulir. Gegen Ende
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der Hronzezeit zeigt die Calhina-Kurve —  wie an den meisten 
iibrigen Orten Nordwestdeutsclilands — eine deutliche Zu- 
nahine.

In der Moorvegetation hat die Erie schon um 3000 v. d. Ztw. 
die Vorherrschaft iiber die Birke angetreten. Infolge wiederholter 
Transgression des Ems-Alluviums — besonders seit 2300, 1200 
und 600 v. d. Ztw\ (4., 3. und 2. Yernassungsanstieg) — steigen 
die Erlenwerte dauernd mit entsprechenden Riickschlagen. Es sei 
noch einmal auf meine bereits in der Hammrich-Arbeit ausgefiihrte 
Klarlegung dieses Yorganges fur Kenner kontinentaler Verhaltnisse. 
die stets an ,,Evłenverlandungen“' denken, hingewiesen. Es handelt 
sich bei der Entstehung von Erlenbriichen im Unteremsgebiete 
nur um V er su m p fu n g s -Alneictu ebenso wie an den meisten 
Stellen INordwestdeutschlands. Diese haben infolge des Ansteigens 
der Vorfluter durch Riickstau der Nordsee die Tendenz, sich weiter 
landeinwarts iiber altere Forinationen. selbst oligotrophen Cliarak- 
ters zu legen, so daft wir in den Hammrichen gewolinlich um- 
gekehrte Sukzessionen in der Stratigraphie haben. Der Vorgan2 
lalJt sich heute noch in manchen Heidegebieten Ostfrieslands beob- 
achten. Die oligotrophen Calluneten losen sieli durch Eindringcu 
eines Alnetums allmahlich auf, und es entstehen inerkwiirdige 
Yegetationszustande, die ich an anderer Stelle ausfulirlich schildern 
werde.

Der Beginn des spatbronzezeitliclien Haselsturzes ist durch 
die kontinuierliclie Fayus-Kurve begleitet. zugleich sind die 
letzten Lindenbestande eingegangen. Audi der voriibergehende 
Buchenriickgang um 200 n. d. Ztw. ist vorlianden. Die schon bei 
der Besprechung des Profils Weihenberge erwahnten jiingereii 
kleinen Haselgipfel um 600 v. d. Ztw., 200, 400 und 700 n. d. Ztw- 
sind infolge geniigend dichter Probennahme samtlich erfaBt- 
Ebenso die mittelalterlichen Haselschwankungen mit ihrem Rliytli- 
mus von einem Jahrhundert Durchschnittsdauer und dem hervor- 
tretenden Haselgipfel um 1200 n. d. Ztw.. der Cnrylus erneut bis 
auf 22% bringt. Kurz vorlier beginnt der durch Rodung ent- 
standene erste Buchensturz, dem ein zweiter kraftigerer um 1300 
folgt. In den dazw-ischenliegcnden 1 ^  Jahrliunderten vermochteH 
aber die Buchenbestande sich so weit zu regenerieren, dali Fcif/iiS 
wieder 14% ausmacht. Auch nach der 2. Buchenrodung steigt 
diese Kurce erneut langsam bis 1600 an. Erst seit dieser Zeit 
werden die Buchen endgultig durch die Hand des Menschei* 
zuriiekgedrangt. Gegenwartig befindet sich der einzige namhafte 
Buchenbestand der Umgebung in der Nahe des Gutes Altenkamp 
bei \schendorf, 4^2 km westlich des Profils Vosseberg. Die Hasd 
fallt seit 1600 n. d. Ztw. nicht ganz so schnell wie in dem Profih’
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Weihenberge ab. ist aber in den Kulturspeklren des 19. Jahr- 
hunderts nur noch mit 2 °0 vertreten.

In diesem Zusammenhange soli noch eine Erscheinung ge- 
wiirdigt werden, die besonders gut in dem Profil Vosseberg zu 
beobachten ist, namlich die Parallelitat der Cori/lus- und der 
Heidekurve. Jeder der wiederholten HeideruckgSnge fallt mit 
einem Haselsturz zusammen, und wir konnen diesen Vorgang im 
Profil zehnmal nachweisen. Gleichzeitig wird die erneute Heide- 
ausbreitung von jeweiliger Haselzunahme begleitet. Es ist all- 
gemein unter Heidebauern bekannt. daB die Heide zu ilirem Ge- 
deihen „Sonne auf dem Kopf und Wasser zu den FiiBen“  haben 
mufi. Die Zeiten der Heideabstiege waren also langer anhaltende 
frostreiche Perioden und damit verbundenem „Heidesterben“ .

Was die F ntersuchung des Profils Vosseberg besonders wichtig 
macht, ist die Feststel lung  von Schwankungen des Sied- 
lungsvorganges  mittels der von uns eingefiihrten Kulturpollen- 
methode. Bereits aus der Stratigraphie laBt sieli durch Beriick- 
sichtigung der Flugaschezonen. die eingezeichnet sind, das Alter 
und die Intensitat der Besiedlung roli alilesen. Eine genaue Fest
stellung dieser Vorgange aber ermoglicht erst die quantitative 
Bestimmung von Getreidepollen nebst dereń l  nkrautem. Der 
Fund des Bronzebeiles gewinnt in diesem Zusammenbang eine neue 
Bedeutung. Von 2000 bis 1000 v. d. Ztw. stellen wir die erste 
Zunahme von Getreide fest; es handelt sich um zwei Weizenarten.

Der erste Riiekgang der Getre idekurve  fallt also mit 
der Vernassungszone S 3 zusammen, doch sind die Getreidewerte 
wahrend der ganzen Moorbildung mit niedrigen Prozenten vor- 
lianden. Es ist natiirlich uicht ausgesclilossen, daB es sieli zeit- 
weilig um verwilderte Bestande gehandelt hat, immerliin ist der 
fur menschliche Niederlassungen cbarakteristische Chcnopodiinn- 
Pollen aucli wahrend dieses Tiefstandes vorhanden und einmal 
bereits der Buchweizen. Die bronzezeitlichen Siedler haben also 
wahrscheinlich diese Gegend nicht ganz verlassen. Sie liatten den 
Aekerbau ais Ernahrungsgrundlage neben der Ausiibung der Jagd, 
auf die neben dem Bronzebeil ein Elehgeweihfund ungefahr 1 km 
westlich dieser Stelle in der gleichen Tiefcnlage deutet. Audi 
dieses stark verwitterte Stiick, das erst 1932 gefunden wurde, be- 
findet sich im Papenburger Moormuseum. Wahrscheinlich lieB 
die Zunahme von Erlenbriichen besonders dieses Wild zur Aus- 
breitung gelangen.

DalJ auch das Moor von diesen Leuten zeitweise betreten 
wurde, beweist nicht allein die Haufung von Brandzonen in den 
betreffenden Schicliten, sondern auch das Vorhandensein von 
Moorwegen, sogenannten Bohlwegen. in der Umgebung. Die Lber-
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lieferung des Yolkes der jetzigen Siedlung Vosseberg weiB noch 
von dem Vorhandensein eines solchen Bohlweges in der Nahe des 
Vosseberges zu erzahlen. der nur ein FufJweg geweseu sein soli.

Es isl wiclitig, dafi bei dem zweiten Ansl ieg  der Getre ide-  
kurve  n. d. Ztw. neben Weizen, der vorliegt, aucli Roggen schon 
vorlianden ist, ferner Obst ( rinis). Buchweizen und Kornblume 
(Gletlluurea)- Der dritte AnstL-g beginnt erst zur Zeit der ersten 
Sachsenroduna um 700 und fiihrt zu einem Gipfel von 24% Ge- 
treide, der nur aus Sccale bestelit. Die rh\ thmiscb sieb wieder- 
holenden Klimaversehlechterungen liaben den urspriinglichen 
Weizenanbau unmoglicli gemacht, und man nahm jetzt ais Ge- 
treide das bereits in den Weizenfeldern vorliandene Fnkraut. den 
Roggen.

Zwisclien dem zweiten und dem dritten Getreidegipfel liegt 
eine relativ lange Zeit des Aekerbaut ie fstandes .  Es ist die 
Zeit der Yolkerwanderung. Eine ahnlich lange Periode von ge- 
ringem Ackerbau deckt sieli zeitlicli mit dem \' organge, der ais 
Christianisierung des Emslandos durch St. Luidger und seine 
Schiller angesproclicn zu werden pflegt. Die Geschiclitsschrift- 
steller liaben wiederlioll auf die gro beri Schwii rigkeiten der Be- 
kehrung des Emslandvolkes liingewiesen; ebenfalls tvird erwalint, 
daB die restlose Bekehrung erst um 1100 abgesclilossen ware. Seit 
dieser Zeit beginnt der 4. Getreideaustieg. der zu einem Gipfel um 
1200 mit 27n0 Getreide fiihrt. Dieser \ orgaug wird von einem 
relativ intensiven I i u e li weizen an ba u begleitet. Diese Pflanze war. 
wie wir bereits sahen. schon in friiheren Perioden vorhanden. 
wahrend sie nach Ansichl inanclier Geschiclitsforscher erst durch 
die Kreuzfahrer nach Norddeutschland gebraeht worden i.st. Die 
beiden Niedergange des Ackerbaus um 1250 1500 und kurz nach
1400 fallen mit ausgesprochenen Kriegszeiten im Emslande zu- 
sammen. Die orste Zeit ist die der Fehde der Ravensburger mit 
den Naclibarn im Norden, West en und Osten, die mit der in 
Deutseliland bekannten Raubritterzeit zusauimenfallt (Habsburger 
Fehdcn). Diese Kampfe endeten mit der Lbergabe der Herrschaft 
der Ravensberger an den Erzbischof von Koln. Der zweite spat- 
mittelalterlichc Niedergang nach 1400 deckt sieli mit den blutigen 
Aufstandcn des sogenannten Aschendorfer Bauernaufstandes, der 
rund 50 Jalire das Land cerwiistete. Der letzte starkr- Ruckgang 
der Getreidekurvc fallt mit den Glaubenskriegen und dem 
30jahrigen Kriege zusammen. Kurz vor dieser Zeit ist an dieser 
Stelle der Buchweizenanbau zum letzten Małe ausgeiibt. Strati- 
grapliisch fiilll damit das 4uflioren der Flugaschezunen in den 
Sanden zusammen. Nacli dem 30jalirigen Kriege folgt ein lelzter 
allmahlicher Aufstieg bis zu 28% kurz nach 1800 n. d. Ztw-. Der
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Hochstand de? Mittelalters mit 35° 0 Getreido wird also niclit 
wieder erreicht. Die Trittpflanzen — 1’uhigtmttHi u. a. — sind ganz 
verschwunden„ so dai! wir annehmen konnen, dali der Ackerbau 
nach einem anderen Slrich nordwarts verlegl wurde, Heide be- 
deekte die alten Acker, iri denen die Sehafo ihre Nahrung fanden. 
Der Chronisl der Siedlung Papenburg, Pater H. Lange (S. 
beriehtet. dai.i bei der Grundung Papenburgs im .[ahre 1638 der 
Drost Dietrich von Velen mit seinem Vennemcister Loleke 
Lols das gesamte Gebiet beging. Dabei betraten sie aucli den 
V osseberg und Lange beriehtet. dali dort nocli einc Schafcrei ge- 
standen hatte. die Gegend im iibrigen aber .,wiiste dagelegen 
hatte". Yuf jeden Fali werden die beiden Griinder auch seiner- 
zeit noeh die Spuren des vorangeheuden Ackerbaus und die wiist 
daliegenden Acker aus der Zeit vor dem 30jahrigen Kriege ain 
\ osseberg liaben liegen selien.

Leider fehlen bevolkerungsstatistisclie Unterlagen, wie sie 
die meisten Gegenden Deutsclilands besitzen und liickenlos be- 
wiesen. dafi die Bevolkerung zum grol.iten Teil vor dem 30jabrigen 
Kriege eine Zahl aufweist. die erst selir viel spatcr wieder erreicht 
wurde. Dasselbe beweist auch unsere Getreidekurce.

Die Zunahme der Schaftrift im Zusammenhang mit wiist 
liegenden A.ckerii aus dem 30jahrigen Kriege hat in der Gegend 
des V osseberges ein I berhandnehmen der Sandv erw ehung zur 
Folgę gehabt. von der iiltere Bewohner des V'osseberges nocli be- 
richteten. Lin diese Sandwehen zu ,,dampfen“  (festzulegen), 
wurde von einem tatkraftigen Papeuburger mil A amen Meyer das 
Flug.sandgelande aufgeforstel, die sogenanntcn ,.Meyers Tanuen“ . 
Die jetzige Generation wei£ niclits mehr davon, dafi der jetzige 
Kiefernwald alte Aeker der \ orzeit beeleckt.

Mit den schon 1935 bekanntgegebenen Profilen Weihenberge 1 
und Barenberg a sind auf dem Sandnickeii Herbrum— Steenfelde 
5 Heidebodenprofile speziell analvsiert. Es hatte sieli gezeigt. da!3 
auf diesem Sandriicken seit 9000 Jahren — also etwa seit dem 
Beginn des Postglazials -— dauernd Heiden, und zwar Calhtnn- 
Heiden vorgeherrsclit liaben. \ebeii dieser vorherrschenden For- 
mation waren in geringerem Lnifange Elnprlnnn- und Graslieiden 
vorhanden. Der absolute Hohepunkt der Crilhmu-Heide fallt in 
den vollstandigen Ablagerungen bereits in das Boreal, dessen klima- 
tische Eigenart dainit in ein neues Liclit geriickt wird. Spatere 
Riicksclilage in der HeideentwickJung kann mau ais klimatisch 
bedingte Zonen von ..Ileidesterbcn“  ansehen. Heidewalder konn- 
ten sieli erst in juugeren Zeiten entwickeln, ais liber den Ortstein- 
flachen Sande in geniigender Miichtigkeit abgelagert waren. um 
Baumwuchs zu erinoglichen. Im allgeineinen wurde dieser Zustand
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erst erreicht, ais der Mensch durch Storung der Bodenentwicklung 
eine Bildung von Akkumulationsboden beschleunigte. Solche 
Zustande wurden sowohl an den Weihenbergen wie am Yosseberg 
seit der bronzezeitlichen bzw. sachsenzeitlichen Besiedlung hervor- 
gerufen. So entstanden Eichenwalder, dereń Reste noch heute 
vorhanden sind. Ihnen waren neben anderen Elementen aucb 
Kiefern mehr oder minder beigemischt.

Der Anstieg der Kiefernkurve — besonders seit dem friihen 
Mittelalter — ist also nur in sebr entfernter Weise mit menscli- 
lichen Einfliissen in Verbindung zu hringen. AuBer diesen Eichen- 
waldern entstand so an den Weihenbergen aus der Calhntn-Heide 
auch eine birkenreiche Heide, dereń Ókologie in der Zunahme 
von Humusschichten seit der eisenzeitliclien Klimaverschlechterung 
ihre \ oraussetzung findet. Seit dieser Zeit ist im allgemeinen das 
Optimum der Heide selbst iiberschritten. Voriibergehende Anstiege 
im friihen Mittelalter unterbrechen diesen Vorgang, aber im all
gemeinen bleibt die Tendenz zur Bewaldung — und seien es auch 
nur lichte Birkenhaine —  dauernd vorhanden. Wenn diese sieli 
nicht in dem untersucbten Gebiete starker durchsetzen konnte. 
dann lag das an der weit gegen Westen exponierten klimatischen 
Lagę innerhalb Mitteleuropas.

Siedlungsgeschiehtlich hat sich ein interessanter Alilauf er- 
geben. Nach einer voriibergehenden ersten Besiedlung des Heide- 
striches in der fruheren Bronzezeit. der den gesamten Heideriicken 
schon erfafite, ist iiberall ein Riickgang zu yerzeiclmen. Erst seit 
der Sacbsenrodung um 900 n. d. Ztw. setzt eine erneute Siedlungs- 
tatigkeit, und zwar vun Norden kommend, ein. Die altesten Sied- 
lungen aus jener Zeit sind diejenigen aus der Umgegend von Steen- 
felde, so z. B. Bullerbarg, wo wir auch lieute noch die altesten 
Siedlungstypen finden. Nach Siiden reichte der EinfluB dieser 
niedersachsisch-friesischen Siedler bis zuin Vosseberg und klang 
dann aus. Die Riickschlage wahrend der gesamten Zeit von 900 bis 
zur Gegenwart wurden bei der Besprechung des Proiils Yosseberg 
ausdriicklich erortert. Erst seit der allerneuesten Zeit wird dieser 
Sandriicken von der Siedlung wieder erfallt.

Das Pro fi  1 Nortmour
Die bisher untersuchten Heideprofile aus dem Emsgebiete 

sind Beispiele der verscliiedensten Vegetationsentwicklung der 
einzelnen Heidegesellschaften. Es hat sich gezeigt, dali iiberall 
die heutige Heidevegetation schon seit vielen Jahrtausenden die 
gleiche blieb, ferner, dali die Yarianten der Heidegesellschaften 
auch dementsprecliende ,.Y orlaufer“  in den spatglazialen Heiden 
des Gebietes hatten.
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Die Untersuchung (ler Ortsteinschichten des Profils Weihen- 
berge war ein Beispiel fiir die auclitochthone Entstehung jener 
Schichten, die bereits im Spatglazial angelegt waren. Wie an 
anderen Stellen, bilden die Compositen step pen den altesten 
Abschnitt der nachweisbaren Vegetationsentwicklung seit dem 
Ende der Baltischen Eiszeit.

Eine wertvolle Erganzung dieser Untersuchungen bildet das 
Profil INortmoor. Es ist aufierdem ein Beispiel dafiir, daB die im 
Emsgebiete zuerst entdeckten Gesetze der Heideentstehung auch 
fiir die iibrigen Gebiete der sudlichen Nordsee Geltung baben.

Die Profilentnahmestelle liegt 15 km nordostlieh des Profils 
Steenfelde am Nordufer der Leda, und die Proben wurden 1935 
von 0. Rink,  Emden, entnommen.

Das Diagramm wurde in zwei Teilen in derselben Weise wie diec'
beiden Teile des Weihenbergeprofiles gezeichnet.

Im unteren Teile (60— 105 cm) haben wir die spatglaziale 
Entwicklung vor uns. Dieser 45 cm machtige Profilabscbnitt zeigt 
gebanderte, sehwach verkittete braune Sande und dariiber eineu 
ebenfalls gebanderten dunkelbraunen Urtstein. Die Schichtgrenze 
deckt sieli mit einein wichtigen Yegetationswechsel, ist also pri- 
marer Natur.

Wahrend in den liegenden braunen Sanden die Compositen 
(Hiera< inni■ pilosella) die absnlute Vorlierrscliaft liaben, Graser, 
Heidekrauter und Snccisa nur eine untergeordnete Rolle spielen, 
nehmen letztere im zweiten Teil auf Kosten der Compositen zu. 
Die alteste Vegetation wird auch hier dureh Compositen und 
Gramineen dargestellt. Sclion relativ friih sind aber Heidekrauter 
(Empelrwm) sporadisch vorhanden und kurz darauf auch Succi-sn. 
Diese im Spatglazial maximal entwickelte Art vermag sieli be- 
sonders im 2. Absclmitl auszubreilen. Erst im spaten Boreal ist 
Succisa im Abnehmen begriffen.

Die Compositenkurve  zeigt nach ihrem ersten Riickgang 
eine erneute Zunahme. die wir in t bereinstimmung mil anderen 
Profilen (Weibenlierge und Ascliendorf) auf die Allerod-Schwankung 
datieren. Auch die liorealzeitliche Erwarmung (um 6000) lallt die 
Compositenkurye zum letzten Małe einen kleinen Gipfel erreichen.

Die 3. spatglaziale Heideausbreitung fallt wie bei Ascliendorf 
in die jiingere Dryaszeit .  Gleichzeitig ist, Ijrhtla nam i vorhanden. 
Die Zunahme der iS7/7ij;-\\ erte (Salijc repens) scblief.it die Drtstein- 
bildung ab. ein Vorgang, der der Yo ld iaze it  ungefahr ent- 
sprache.

Zwischen flrtstein und Bleiclisand schiebt sich eine diinne 
Lagę aufgearbeiteten rotlichen Sandes, dem liochsten ein Inter- 
vall von einem Jabrtausend entspricht. Wie die Pollenanalyse
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der begleitenden Schichten ergab. war wahrend dieser friihborealen 
Zeit an dieser Stelle ein SaU.c-nprnsStmUuui entwickelt. Die 
bezcichnende Kriechweidengesellscliaft stellt sieli heute auf solchen 
Heideboden ein. die zeitweise uberschwennnt sind. Das Maximuni 
dieser Lberschwemmung laBt sieh zeitlicb genau mit 6800 v. d. Ztw. 
—- also der Yncylustransgression —  berechnen.

Auf diese zeitweisen Uberschwemmungen diirfte aucb die 
Einlagerung des rotlichen Sandes von benaclibarten koheren Stellen 
zuriickzufuhren sein. Gleichzeitig hatte die ebenlalls feuchte 
Boden liebende Succisa pralcnsis ihren Htihepunkt erreicht. Das- 
selbe gili fiir lictnla 'ptibesccns, die mit 93"0 die postglaziale Wald- 
entwicklung einleitet.

Mit dem scknellcn Abfall der Kurven von Bet ula* Sal.i.r und 
Succisa nehmen dagegen Tilia, Con/his und Calhnia ebenso schnell 
zu. Die Linde zcigt einen charaktcristisehen Gipfel mit 31 r\, kurz 
nach 6000 v. d. Ztw. Dieser Lindengipfel ist • wie sekon friiker 
ausgefiikrt wurde — ein Beweis fur das Yorhandensein von lehnii- 
gen Boden iu der Lmgebung. Solche lelimigen Geestflachen sind 
ain Nordufer von Loga bis weit ins Oldenburgiscke (Zwisclienahii) 
vorhanden, und infolgedessen wurden iiberall an diesen Stellen 
hohe Lindenwertt; im Fruliatlantikum angetroffen.

Erst naoh dem Abstieg der Linde kónnen Erie und Eicbe im 
Pollenbilde starker hervortreten. Die zunehmende Yersumpfung 
des Ledatales laBt die Erlenwerte ansteigen, und um 1200 v. d. Ztw. 
laBt sick eine sprunghaft starkę Y ermekrung der Erlen feststcllen. 
ahnlick dem Vorgange an der Ems. Der Beginn des spatbronze- 
zeitliclien Efasclsturzes fiillt aucli kier mit dem Beginn der konti- 
nuierlicken /‘'«i/iis-Kurve zusammen. Seit der Zeitenwende wird 
der Heideboden durch braunlichen Kultursand iiberweht. und 
gleichzeitig treten Amt/e-Pollcn auf.

Die Inbesitznahine des Bodens durck die friesischen \cker- 
bauern, dereń archaologischc Hintindassensekafl besonders in den 
letzten Jaliren im Ledatale ausgegraben wurde, bat also bei Nort- 
moor begonnen, und damit geht die Heide scknell zuriick.

Im Yerlauf der Hcideentwicklung lassen sieh drei Gipfel fest- 
stellen, um 6000. 3000 und um 600 v. d. Ztw. Seit 1200 v. d. Ztw. 
machen sieh aucli Torfmoose beinerkbar.

Die letzten Reste der spatglazialen Succisa-Vegetation haben 
sieh an dieser Stelle wahrend des gesamten Postglazials gehalten.
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Mittelems und Hiimmling
Die im 1' nt erem sgebiet  zuerst gefundenen Beweise fiir die 

primare Bi ldung der Ortste in -Ble ichsandsehichten bzw. 
dereń Bedeutung fiir die Boden- und Kulturkunde maclit es er- 
forderlich. bcsonders in den westliehen Gebieten Nordwest- 
deutschlands spezielle Heideuntersuehungen anzustellen.

Vorlaufig wurden dafiir zwei Gebiete herausgestellt, namlich 
das oben genannte und das Yeehte-Gebiet. Letzteres gehort 
zwar nicht zum FluBgebiete der Ems (die Yeclite entwiissert zur 
Zuidersee), schliefit sieli aber landschaftlich ganz dem \littelems- 
gebiete an. Es ist trotzdem aus technisclien Griinden fiir eine 
Sonderuntersuchung zuriickgestelll.

Das beliandelte Gebiet gehort zur Talsaudstufe der Ems und 
zum Hocligeestgebiet des Hiimmlings. Beide geologisch neit 
auseinanderliegende Bildungen werden von einer gleiclimaBigeu 
Flugsanddecke iiberzogen. dereń Entstehung bis zur Wiirm-Eiszeit 
zuriie.kzuverfolgen ist. also einen relativ langen Zeitraum umfaBt. 
W eim trotzdem diese Flugsandbildungen nur selten altere, eiszeit- 
liclie und interstadiale Schicliten erkennnen lassen, st» konnen wir 
das auf die Einwirkung der EisvorstoBe der jiingeren Eiszeit 
selbst zuriickfiihren. Die Spurcn derselben sind sehr haufig selbst 
in oberflachlichen Scliichten zu selien (Eisspalten. Brodelboden 
und ahnlielies) und sind trotzdem von den Geologen bislier ganz 
iibersehen worden bzw. ganz anders gedeutet worden. Ein Beispiel 
mogę geniigen. Es ist selbstverstandlich, daB iiber jenen Ortstein- 
schichten, die infolge ihrer Exposition stark unter Frosterscheinun- 
gen gelitten liaben. sich Baumwuchs im Postglazial einstellen kann. 
Die Wurzeln dieser Baume suclien naturgemaB die alteren Frost- 
spalten auf und konnen infolgedessen die Entstehung vou Ortstein- 
topfen. wie sie bisher gedeutet wurden. vortauschen.

Auch im Mittelemsgebiete kommen wiederholt Bildungen 
aus der Zeit vor dem letzten Eishodiststande vor. So z. B. in dem 
Profile KI. Berssen-Nordenderfeld. Die Entstehung dieser 
Schichten soli spater eine ausfuhrliehe Sehilderung erfaliren und 
wird deshalb hier iibergangen. Es kommen also nur Ablagerungen 
zur Besprecliung. die dem Postglazial angehoren.
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Die Untersuchung p ostg lazia ler  emsl and ischer und 
H iim m linger M oore, aus denen bisher rd. 60 Profile vorliegen, 
setzt uns in die Lagę, die Waldgeschichte jener Landstriche iu 
ihren Grundziigen und regionalen Yerschiedenheiten zu erkennen. 
Das Gebiet ist in seinem Entwicklungsgange von dem siidlich 
gelegenen w estfa lischen  Gebiete ziemlich gut zu untersclieiden. 
Dagegen schliebt es sich unmittelbar an die westlich gelegenen 
hollandischen Provinzen G roningen und Dr en te sowie an die 
nordlich und ostlich gelegenen ostfries iseh en  und olden- 
bu rg isch en  Gebiete an. Der Hauptuntersehied gegeniiber den 
westfalischen Gebieten besteht in der geringeren Yerbreitung der 
Bucbe. Wir miissen dabei bedenken, da(3 es sich in Westfalen fast 
iiberall um ausgesprochene Waldgebiete handelt. wahrend an der 
Mittel- und Unterems Heide- und Heidewaldgebiete vorlierrscheii.

Im allgemeinen bleiben die Buchenpollenwerte im Emsgebiete 
in Hohen zwischen 10—20%: nur dort, wo Buchenwald iiber 
Geschiebelehm der nachsten Umgebung ansteht, so besonders bei 
Esterwegen und Borgerwald. erreicht dieser Baum 10%. Im ab- 
geschwachten Mafie haben wir etwas ahnliches bei W alchum ,  wo 
die Buche Werte zwischen 20—30% hervorbringt infolge eines 
westlich gelegenen Buchenwaldes in der Nahe des hollandischen 
Ortes Sellingen.

Gcwohnlich beginnt die Buchenkurve  innerhalb des syn- 
chronen Horizonts S 3 (1200 v. d. Ztw.) bzw. kurz davor und zeigt 
bei geniigend dichter Probennahme auch den fiir den synchronen 
Horizont S 4 charakteristischen Kurvenknic.k.

Der Buehengipfe l  kann infolge verschieden intensi\er 
Rodung auch verschieden ausfallen, doch liegt er haufig zwischen 
800-—1200 nach d. Ztw. Nur im siidlichen Gebiete (so im Syen- 
A enn) beginnt schon um 3000 v. d. Ztw. eine geschlossene Buchen- 
kurve und diese Erscheinung kennzeichnet die I bergangszone zu 
dem westfalischen Moorgebiet. Die Grenze zwischen beiden Ge
bieten fallt ungefahr mit der Linie Bramsche— Rheine— Bentheini 
zusammen.

Die Er lenkurve  zeigt mehrere auf Grundwasserschwan- 
kungen zuruckzufuhrende Ausschlage, und diese konnten durch 
\ erhindung mit Vernassungslagen in den Hochmooren zum ersteu 
Małe vom Verfasser klimatisch ausgewertet werden. Wenn wir 
von einigen lokalen Ausnahmen (Erlentorfen) absehen, so ist die 
steile Aufwartsbewegung der Erlenkurve im Friihatlantikum nur 
im L nteremsgebiete vorhanden. — eine Erscheinung, die aus dem 
Verlauf der Senkung verstandlich ist. Die Vorherrscliaft der Erlen- 
werte in den Pollendiagrammen ist aber ein unmittelbarer Aus- 
druck der Y aldarmut. Ganz ahnliches gilt iibrigens fiir die
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Birkenkurve vieler emslandischer und Hiimmlinger Profile. Es 
handelt sich uberwiegend um Behila pubcscens. Bas Vor-  
herrschen edaphisch bedingter,  eng begrenzter Ver- 
eine, wie Erlen- und Birkenbriicl ie ,  is 1 der Ausdruek 
fiir W a ld fre ih e i t -  und Armut  in der Umgebung der 
untersuchten Profi le . Merkwiirdigerweise wurde diese Fol- 
gerung bisher von keinem nordwestdeutscben Forscher gezogen.

Die Untersuchung der Heidebodenprofile setzt uns in die 
Lagę, die Areale der verschiedenen Heiden und Waldlieiden bis 
zu jeder gewiinsc.hten Genauigkeit hin festzustellen. Diese Bleich- 
sande sind diejenige alluviale Bildung, die am weitesten ver- 
breitet ist: nur links der Ems sind Hochmoore vorherrschend. 
Diese unter dem Namen Bourtanger  Moor zusammengefaBten 
Hoeh-. Heide- und Flachmoore sind. wie auch im Unteremsgebiete. 
mit Bleichsandschichten verschiedentlicli verzahnt und diese Ver- 
zahnung ist in den beiden Profilen aus Gr. Hesepe und Heseper 
Moor untersucht worden. Die beiden Profile verdanken wir Herrn 
Direktor Klasmann,  der sie nach unseren Angaben an zwei ver- 
schiedenen Stellen des Moores entnelimen lieO. Mahrend das 
erste Profil (Gr. Hesepe) am Bandę des Moores ungef. 2 km westl. 
des Dorfes Gr. Hesepe liegt, liegt das zweite Profil Gr. Heseper Moor 
rd. 2%  km westl. des ersteren. dort. wo das Moor seine grof.Ste 
Machtigkeit von 4— 5 m erreicht. (MeBtischblatt Mappen Nr. 1728).

D ie Pro f i l  e bei Gr. Hesepe
Die liickenlose Untersuchung der beiden Kontaktserien gibt 

uns einen Anhalt fiir die Beurteilung der iokalen Vegetation und 
zeigt aufierdem, wie wichtig die Untersuchung solcher Doppel- 
serien ist. In beiden Profilen ist das sog. Boreal und die folgenden 
Postglazialzeiten vollstandig entwickelt. Schon der Untersehied 
in der Erlenkurve zeigt die groBere Nalie des Profiles Gr. Hesepe 
zu den Erlenbruchen der Ems. Dasselbe tritt aber auch in der 
L indenkurve  hervor. Die Lindenwalder waren also auch hier 
auf lehmig-sandige Boden in der Nalie des Flusses besclirankt. 
Eichen und Ulmen sind infolgedessen niedriger ais gewohnlich 
vorlxanden; doch zeigt die E ichenkurve  2 charakteristische 
Gipfel um 6 und 5000 v. d. Ztw. Auffallig ist die Holie der Kiefern- 
werte selbst in den Schichten des 3. bis 5. Jahrtausends v. d. Ztw. 
Diese durchschnittlich 30°o, weiter im Moor sind es sogar 40% —, 
erreichenden Kiefernwerte sind aller Wahrsclieinlichkeił nur der 
Ausdruek von Kiefernmooren, die im Bourtanger Gebiet in jenen 
Zeiten nach den Mooruntersuchunicen stark yerbreitet waren. 
Besonders die Untersuchung von Biillenprofilen brachte zum 
Yorscliein, daB diese Kiefernmoorwalder wiederholt von Sumpf-
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mooren erstickt wurden, u. z w. jedesmal in den \ernassung.— 
zeiten. Die Folgę isl (las wechselnde Pendeln von Kiefern- mit 
Birken-Erlenwerten.

Die Haselkurve ist eiu treuer Begleiter der Eichenkurve. 
wie das in vielen anderen Profilen auch zum kusdruck kommt. 
Im unteren ABschnitt von Gr. Hesepe kann man aber auch eine 
parallele Bewegung der Erie zu Haseł feststellen, in der moglicher- 
weise auch ein Hinweis auf die Existenz von haselreichen Erlen- 
waldern, die heute im Nordwesten Deutschlands sehr selten sind. 
zu erblicken ist. Die bei der Besclireibung der Bleiclisandprofile 
an der Unterems bereits erwahnten Haselgipfel um 5800. 5000, 
4200 und um 3000 v. d. Ztw. sind ebenfalls vorhanden. ferner 
auch der auffallige Haselsturz um 5000, in dessen Gefolge in beiden 
Profilen sporadisch Fichtenpollen auftretcn. kuch die Heide- 
kurve zeigt wahrend dieser klimatischen Scliwankung einen Riick- 
gang, und was noch wichtiger ist. die fiir die spatglazischen Heiden 
charakteristische Art Siirrisa yfalrtisis tritt erneut um diese Zeit 
bei Gr. Hesepe wieder auf. Die Heidewerte an diesem Orte sind 
etwas niedriger im Durehschnitt. ais das gewolinlich der Fali ist. 
Dit: maximale Ausbreitung derselben fallt aher. wie in allen iibrigeii 
Profilen, bereits in das Boreal. Mit dem voriibergehenden Hasel- 
riiekgange um 6500 triLt gleielizeitig in der Heide ein Sali.r- 
łypcw.s-reiehes Stadium auf, das es bis zu 40°o Anteil bringt. Y ir 
erinnern uns, daB im Profil Yosseberg dieses Su/i.v-rt"pens-Stadium 
etwas spater, namlich z\v. 5 und ()000 v. d. Ztw.. beobachtet 
wurde (unmittelbar na eh dem Haselmaximum).

Einige weitere Untersuchungen in norddeutsclien Heiden be- 
reelitigen uns zu dem Schlusse, dali Soli.rm pcns-reiche Heiden. 
die auch heute noch vorhanden sind, ihre grolJte \usbreitunS 
wahrend jener friih-postglazialen Zeiten in den Heiden hatten. 
In der Regel sind diese Stadien nur kurz gewesen. Bei Gr. Hesepe 
dauern sic allerdings etwas liinger (rd. 2000 Jahre): doch diirfen 
wir in den .S7/b".r-rcpf7/.s-reichen Heiden Initialstadien sehen. 
Siicrisa.-. Cot/łpo.sóew-reie.he Heiden sind, wie samtliclie Heide- 
untersuchungen ubereinstimmend den Beweis erhracliten. Relikte 
spatglazialer Heiden und stellcn u. I . langlebige Ebergangsstadieii 
jener spatglazialcn Kleinstaudenheiden zu den postglazialei i  
Calluneten dar. Infolgedessen finden wir Com pos i t cn -  u n d  

ś'iifcisa-Pollen regelmafiig in sich vermindcrndem Anteil bis zum 
3. und 4. Jahrtausend v. d. Ztw. Dasselbe gilt auch fiir die L i/io- 
podiam-Heiden, dereń \Iaximum allerdings spater liegt ais jene 
Kleinstaudenheiden. Genaueres dariiber werden die eingeleiteten 
Lntcrsuchungen in den Gebieten an der Yechte bringen. in dem 
heute noch L;/ro2)o<7łio/!-Heiden kraftig vcrtreten sind. Bei Gr-
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Hesepe handelt es sich um eine Beimischung von Lycopodiwn 
complanatum, das schon wahrend des Haselgipfels seine hochste 
Vertretung in der Heide erreicht hatte. Dal3 aucli Graser in dieser 
Heide standen, nimnit uns bei ihrem offenen Charakter niclit 
wunder. Auch bei Gr. Hesepe wurde in dem 2. Haselanstieg, 
der die gro!3te Verstarkung des atlentischen Klimas bedeutete, 
eine 4 em machtige Scliicht humosen braunen Sandes abgelagert; 
ober- und unterhalb derselben liegen hellere braune Sande, die 
mit einer Brandlage gegen den hangenden humosen Bleichsand 
scharf abgesetzt sind. Im oberen Teile dieses Bleichsandes macht 
sich der EinfluB des sich langsam naherschiebenden Moores zu- 
nachst ais Bewaldung bemerkbar, u. zw. Ial3t sich dieser Vorgang 
durch das Ansteigen der Kiefem- und Eichenkurven, durch Auf- 
treten von Pinus-SpaltofFnungen und durch das Vorkommen von 
Lonicera perichfmcnym, einer Begleitpflanze der Walder, bemerk
bar. Um diese Zeit verschwindet Lt/eopodrum complanatum end- 
giiltig aus der Heide und kurz danach, um 2300, setzt die Trans- 
gression des Hochmoores an dieser Stelle mit Eńophormn-Torf ein.

Die Erganzung dieses Profiles sowohl in horizontaler wie 
vertikaler Richtung bildet die Untersuchung einer zweiten Kontakt- 
serie aus dem Heseper Moor. Sie ist besonders deshalb wichtig, 
weil dieses Profil auch spalglaziale Sedimente enthalt, die im 
Bourtanger Moor bisher nur einmal (im Walchumer Moor) ange- 
troffen wurden. Dort ist es eine 60 em machtige braunmoosreiche 
Sandschicht, diein einem ganz ahnliehen flaclien Becken entstamlen 
sein diirfte, wie die entsprechende Moorschicht im Gr. Walchumer 
Moor. Es handelt sich um einen gesprenkelten, weiBgelben, sehr 
feinkiirnigen Sand, der nach oben in scliwachhumosen, hellen 
Sand iibergeht. Jener wieder wird unvermittelt von einer Brand
lage iiberdeckt. Bei der Untersuchung erwies sich der gesprenkelte 
helle Sand ais Bildung eines spatglazialen Myrwphylliim-allcrni- 
florawi-Teiches. Die humosen Beimengungen desselben sind niclits 
anderes ais Gewebefetzen dieser Pfianze. Das Liegende dieses 
fossilen Aachen Tumpels wird durch tonige Feinsande gebildet, 
denen feinster Staub ohne erkennbare pAanzliclie Reste beigcmengt 
ist. Es diirfte sich also um eine glaziale, 1613-ahnliche Bildung 
handeln, und damit steht in I bereinstimmung, da!3 Birken-Weiden- 
Kiefern aus der jiingeren Dryas-Zeit am Grunde dieser Mj/rio- 
phjlllum-reichen Sandschicht vorherrschen. Die W eidenwerte 
fallen, wie iiberall am Ende der jiingeren Dryas-Zeit schnell ab 
und im zweiten Spektrum sind bereits Tilia, Alnus und Cori/lns mit 
niedrigeren Werten neben vorherrschender Bclula nana und Pimis 
vorhanden. Dieses Verhaltnis bleibt ganz ahnlich bis zum Beginn 
des ersten Haselvorstol3es um 7000 und erst um diese Zeit geht
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der Behila-nana-Anteil schnell zuriick. Diese Zonę ist durch die 
Anwesenhe.it von Mi/riophj/Hum aUerniflnmni unter den Nicht- 
haumpollen gekennzeiehnet. Die Mj/r ioph i/llu HL-Karv<‘ hat drei 
Hohepunkte. Unter den iibrigen Pollen sind aufier Gramineae und 
Sph a (/nu m-Sporen aucli Farne und Ericaceae vorhanden. Es 
handelt sich bei den Erirnccae um Galhina mlr/aris, die entweder 
in Behffi/.-ttftHa-Gebiischen des Kolkrandes (Schneeschutz) oder 
aueh aufierhalb derselben vorkam. In der Hcide wuchs auch Ltico- 
podium complanalum bis um 7000 v. d. Ztw.; danu verschwindet 
es hier und tritt seit dieser Zeil mit einer zusammenhangenden 
Kurve im Randprofile von Gr. Hesepe auf.

Das endgiiltige Verschwinden von Behda nona fallt mit 
dem zweiten Llaupt-Haselanstieg zusammen, wahrend im Profile 
Gr. Hesepe Bclida nana schon im Beginn des ersten Haselanstieges 
um 7000 erlosch. In der Literatur wurde bereits wiederholt auf die 
Kalteinsel im mittleren Bourtanger Moor bingewiesen und in dieseni 
Zusammenhange ist das um ein Jahrtausend fortdauernde Beluht 
rs((»ut-Vorkommen im Zentralprofil Gr. Heseper Moor bemerkeus- 
wert. Die Lindenwerte des letzten spatglazialen Abschnittes von 
8000—7000 sind die Vorlaufer des postglazialen Eichenwaldes in 
seiner atlantischen Form. der auf gewissen feinsandig-lelimigen 
Boden. besonders an den FluBufern, stockt. Die Lindenwalder 
des Friihatlantikums vertreten die Buchenwalder des Subatlan- 
tikums. Da aber diese Zeit bereits unter der intensiven Einwirkung 
des Menschen steht, bringen es diese Buchenwalder an kaum einer 
Stelle des Emslandes zur ungestorten Entwieklung. Nur dort. 
w o GroBgrundbesitz groBere Waldflachen seit friiher Zeit mit 
Beschlag belegt liatte, wie bei Meppen und Esterwegen. haben 
diese eine relativ ungestorte Entwieklung erfahren.

Der subatlantische Klimaabschnitt bis zum Mittelalter der 
gescliichtlichen Zeit ist in dem Dunenmoorprofi] von Schwefingen 
an der Ems siidlich von Meppen untersuoht worden. (MeBtisch- 
blatt Meppen 1728.)

Das Pro fi l  Schwefingen,  Brauner Berg
Unmittelbar ostlich der Siedlung Schwefingen,  5 km nord- 

ostl. des Profils Gr. Hesepe, wurde durch unseren Mitarbeiter 
Fr. W o l f  ein vollstandiges Diinenprofil mit eingelagerten Moor- 
schichten aus dem Braunen Berg bei Schwefingen entnommen. 
Diese eiszeitliche Diinenbildung wird in 2 m Tiefe von einer 30 bis 
40 cm machtigen kompakten harten Ortsteinbank durchzogen- 
Wie die Pollenflora beweist, ist sie spat-glazialer Entstehung- 
7/ t/pnum-Sporen bilden neben einzelnen Empelrum-Tetraden zu- 
nachst die einzige Yegetation; erst spater maehen sich Kiefern.
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Birken und zuletzl auch Erlen bemcrkbar. Es handelt sich also 
wie in ahnlichen Fallen, die an anderer Stelle ausfiihrlich besprochen 
werden sollen, um einen spatglazialen Yegetationsablauf. Wahrend 
des Postglazials macben sich iiber dem Ortstein starkę Anzeichen 
der zunehmenden Vernassung bemerkbar. zunachst ais Seliwemm- 
sand. dessen Flora infolge der eigenartigen Sedimentation nicht 
vervvertbar ist. Der Schwemmsand hat Bleichsandcharakter und 
geht mit einer humosen Schicht in eine Moorbildung iiber, die 
eine stark wechselnde Stratigraphie zeigt. Aul.Ser Carcr-D y- 
Tijrfen finden sieh Sj>haynam-rccurmw- und Kph.-cijiitbtfolriun- 
Thrfe (S. Profil-Zeichnung). Die hohen Ericulcs-Werte lallen mit 
der beginnenden Moorbildung schnell bis auf geringe Werte ab,
— ein Beweis, dali die umliegenden Calluneten innerhalb des 
kleinen isolierten Moores kaum Heidewerte iiber 20% hervor- 
bringen konnen; im iibrigen werden die Waldspektren durch die 
nahen Erlenbriieher der Ems beherrscht. Um 200 n. d. Ztw. 
zeigt die Erlenkurve einen Ausschlag unmittelbar iiber einer Ver- 
nassungslage mit Sphaynu nt-rcaimi»t-Tori. Gleichzeitig ist in 
der Buchenkurve ein fur diese Zeit bezeicbnender Knick \ orhanden. 
Es ist sehr wichtig, festzustellen, dali trotz der Buchenausbreitung, 
die es an dieser Stelle infolge eines lokalen Buchenwaldes bis 45% 
bringt. die Eiche in ihrer Entwicklung nicht gehemmt wird — ein 
Beweis fiir die se lbstandige  Ex is tcnz  der Eichenwalder  
neben Buchenwaldern .  Es mag angebracht sein, diese Tat- 
sache zu betonen. da unter den Soziologen die Neigung bestelit, 
beide Walder zu vermengen.

Noch heute befindet sich rund 1 km nordwestl. von der Profil- 
entnahmestelle entfernt ein Bucheuwald an der Ems. In diesem 
Buchenwalde, bzw. am Rande desselben, waren auch Hainbuchen  
vorhanden, die aber keine grollere Rolle innerhalb des Waldbildes 
spielten — ganz ahnlich der heutigen Waldzusammensetzung. 
Innerhalb der Entwicklung des Buchenwaldes treffen wir sowolil 
in dem Profil Schwefingen, Brauner Berg, wie in den folgenden 
Dhrgen, Magdalenien-Station, einen fiir die Mitte des erst.en nach- 
christlichen Jahrtausends charakteristischen Buchenriickgang, der 
innerhalb des Siedlungsvorganges eine Rolle spielt. Kulturpollen- 
untersuchungen in dieser Gegend konnen iiber diese Frage weitere 
Klarlieit scliaffen.

Ungefahr 8 km nordostl. des Profils Schwefingen liegt das 
vierte untersuchte Profil von Dor gen. Es wurde ebenfalls durch 
unseren Mitarbeiter Fr. W o l f  anlafilich seiner Entdeckung der 
ersten Magda len ien -Fundste l le  im F.msgebiete entnommcn. 
(Mefitischblatt KI. Berssen, Nr. 1057.)

Mitteleins und Htimmling.
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Das Profil  Dorgen
Dort befindet sich eine schmale, im Mittel nur etwa 18 m 

breite Sandzunge (Tange), die sich in etwa N.S.-Richtung durcb 
das Moor hindurchzielit, um im Norden unter das Moor abzusinken. 
Wir zitieren in diesem Zusammenhange den Ausgrabungsbericht 
der Station dureh W o l f : „Im  Siiden hangi die Zunge mit dem 
alten Diinenzug, der die Hase im Norden begleitet. zusammen. 
Hier ist die Landzunge an einer Stelle eng zusammengeschniirt. 
Das Gelande ist fur eine Siedlung der Urbewohner wie geschaffen. 
Trockner Boden, Wasser ringsTierum; schwieriger, nur von einer 
Seite aus moglicher Zugang.“ AuBer einer groBeren Menge typischer 
Magdalenien-Gerate (Stielkerbspitzen u. a.) wurden aucłi meso- 
lithische Gerate gefunden. Die genaue Untersuchung der Fund- 
schichten durch Fr. W o l f  ergab die iiberraschende Feststellung, 
daB unter der braunen Ortsteinschicht eine Vertiefung war, die 
von N. nach S. eine Ausdehnung von 2,5 m und eine Tiefe von 
40 cm hatte.

„Die Fundstiicke lagen nicht alle auf dem Grubenboden 
bzw. den Wandungen verstreut, sondern es konnten auch zwei 
regelrechte Nester festgestelll werden. So lagen samtliche ge- 
stielte Kerbspitzen und in einem zwei ten Falle 12 endretouebierte 
Sehaber in einem solchen Nest beisammen. Im untersten Teil 
dieses braunen Ortsteines, aber auBerhalh der alten Grube, 
lagen nur kleine Bruchstiicke und Abfałlmaterial weit zer- 
streut. Die allerunterste Schieht des braunen Ortsteins muB 
demnach die alte Erdoberflaehe gewesen sein. Dieser Befund 
zeugt davon, daB die Altsteinzeitmenschen im freien Gelande 
neben dem einseitigen oder daehartigen Windschirm aueli 
Gruben zum Aufenthalt anlegten; daB sie ilire Werkzeuge in 
diesen, z. T. nach ihrem Verwendungszweck geordnet, auf- 
bewahrten, sie aber auBerhalb der Grube herstellten.“
Unter dem Fundmaterial, das durch W o l f  eine sorgfaltige 

Bearbeitung erfahren hat, sind in ihrer Anzahl am starksten die 
Sehaber, Stielkerbspitzen. Bohrspitzen. gebogene Spitzen und 
Dreikanter; Bundscltaber, die in der mittlercn und jungeten 
Steinzeit haufig sind, fehlen. Die Fundę sind nach Aussagen de- 
Bearbeitcrs typologiseb am engsten verwandt mit denen von der 
Station Makkinga aus dem Kuindertal in den Niederlanden (Pop- 
ping), die ebenfałls in das Magdalenien gestellt wurden, ferner 
mit den Funden der alteren Hamburger Stufe A. Rusts bei Meien- 
dorf und Stellmoor. Die Bedeutung des Profils Dorgen bestebt 
darin, daB durch die Festlegung der Fundscliiekt innerhalb de- 
Profils die untere Grenze der 10 cm maehtigen Ortsteinschicht 
zeitlich bestimml werden konnie. Die Untersuchung der letztereii
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ergab einen ganz ahnlichen Ablauf wie bei Schwefingen. Ais 
lleste der spatglazialen Vegetation konnten neben Piniis mu] 
Behila nana, Empclmm, ferner Gramineae, Sphagnn m-Sporen, 
Succisa, Ljjcopodmm adngo und Sdagindla bestimmt werden. 
In dem oberen Teile der Ortsteinschicht ist der letzte Teil der spat
glazialen Entwicklung mit Bel ul n puhesr.ms, Composilae, Cariccs 
und Ericales vorbanden. Eine genauere Beschreibung der Eunde 
wird in einem anderen Zusammenhang erfolgen. Wichtig ist die 
Feststellung von Pmws-Kohleresten innerhalb des unteren Teils 
des Ortsteins. der mil der Fundscbicht zusammenfallt und die 
nur auf diesen Absehnitt beschrankt ist, den ich vorlaufig auf 
10000 v. d. Ztw. datieren mochte.

Der alteste Teil des Postglazials ist durcb Denudation ver- 
nichtet; auffallig sind aber die bohen Kiefernwerte ,  die das 
ganze Atlantikum hindurch vorhanden sind und ersl wahrend 
der Buchenzeit zuriickgehen. Allerdings steigt die Kiefer schon 
in den ersten Jahrhunderten der nachchristliehen Zeit wieder 
starker an, ein Zeichen von groBerer Kiefernverbreitung gegeniiber 
dem nordlichen Emsgebiet. Die Waldarmut der Gegend wird 
erneut durcb hohe Er lenwerte  bekraftigt. Die Heidewerte  
sind infolgedessen ebenfalls hoch (durchschnittlicb 200— 300%). 
Auller einem kleineren \ orstoB der Heide zur Romerzeit ist ein 
sehr kraftiger VorstoB, der die Heide auf 1400% bringt, in Lber- 
einstimmung mit den iibrigen Profilen zur Bronzezeit vorhanden. 
Der wiederholte Buchenriickgang wurde bereits beschrieben. Die 
ersten Anzeichen der Schaftrift durch Uberlagerung einer Humus- 
schicht durch sterilen Sand ist auf die Zeit nach 200 n. d. Ztw. 
zu datieren.

Das fiinfte untersuchte Profd aus dem Gebiete liegt 9 km 
von der Profilentnahmestelle Dorgen bei dem Orte KI. Berssen.

Das Pro f i l  Kle in Berssen /N ordender  Feld.
Ungefahr 1 km nordlich des Dorfes KI. Berssen befindet 

sieli das aufgeforstete Diinengebiet der Scheffeltannen. Es ist 
wic alle Diinenlandscbaften des Hiimmlings jiingster (historischer) 
Entstehung und zum iiberwiegenden Teile auf Schaftrift zuriick- 
zufiihren. Die in ihrem Aufbau sehr unregelmaBigen Diinen, die 
neben Parabel-, haufiger Kuppenform zeigen, besitzen nirgendswo 
im Gebiete auch nur Ansatze zur Ortsteinbildung. Die Farbę 
des Sandes ist gewohnlieh graugelblich oder gelblich. Es ist aber 
gar nicht selten, dali diese Diinenbildungen altere Ortstcindiinen 
bedecken, ohne dali erstere mit den letzteren direkt Zusammen
hang batten. Die Ersache dieses Zusammentreffens ist natiirlich 
die, dali die junghistorischen Diinenbildungen ihr Materiał aus
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aufgearbeiteten alteren eiszeitlichen Diinenbildungen entnommen 
liaben. Infolge der Denudation durcli die glazialen Windę besitzen 
diese eiszeitlichen Diinen stets abgerundete, eingeebnete Ober- 
fiachen. Im Gegensatze dazu zeigen die jiingsten Diinen starkę 
„Reliefierung“ . um ein nicht gerade gliiekliches Wort zu ge- 
brauchen. Sie sind in dem gemaBigten Klima der Nacheiszeit 
unter griifierer Beteiligung von Pfianzenwuchs entstanden, wahrend 
die alteren eiszeitlichen Diinen in einem Steppenklima entstanden. 
Es ist sehr interessant, daB die alteren e"szeitlichen Diinenober- 
Aachen, die an manchcn Orten des Gebietes erhalten sind, ganz 
andere Formen besitzen, ab die eiszeitlichen des W . 3-\orstoBes. 
doch werde ich an anderer Stelle daraul ausfiihrlicher zuriick- 
kommen. Jene alteren Diinenbildungen sind sehr haufig diskor- 
dant von den jiingcrcn eiszeitlichen iiberlagert, und dafiir besitzen 
wir sowohl in der Talsandstufe wie auch in der Hochgeestflaehe 
geniigend Beispiele, obwolil sowohl die geologisclien wie auch 
geographischcn Bearbeiter des Gebietes davon niclits fanden. Da# 
hinderte nicht, diese \rbeiten ais Muster fiir nordwestdeutsche 
Untersuchungen hinzustellen. Auf groBen Flachen der Hoch- 
geest, besonders auf den Gescliiebelehmplateaus des Mittelhiimm- 
lings, fehlen diese eiszeitlichen Diinen ganz. Die Geschiebesande 
und -lehme sind in solchen Fallen lediglich von der normalen 
postglazialen Bleichsand-Humusdecke iiberlagert. Nur in den 
Mulden der Hochgeest finden sieli groBcre Sandmengen eiszeitlicher 
Herkunft, auBerlich erkennbar an den sie verhiillenden spat- 
glazialen Ortsteinbanken.

Dort, w o diese glazialen Di inendecksande ungestort 
lagen, tritt uns das Bild der Aachwelligen, langgezogenen, sanften 
Riicken entgegen (s. Bild 13). In der Nahc der Dorfer treffen wir 
dagegen fast stets die unruhigen. kuppenreichen. kleinwelligen 
Formen der jiingsten Diinenbildung.

Die Lagę des Profils KI. Bcrssen/Nordender Feld inmitten 
einer gróBercn waldfreien Heidelandschaft laBt vermuten. daB 
die Untersuchung desselben die Entstehung dieser Heide klaren 
wiirde. Die Waldlosigkeit der Umgebung mufi die Bruchwalder 
des nur 750 m westlich gelegenen Nordradde-Tales im Pollendia- 
gramm iiberwiegend zum Ausdruck bringen und das Cntersucbungs- 
rcsultat ist die Bestatigung dieser Erwartung.

Der Aufbau des Prolils mit Gelbsand, Ortstein, Bleielisand. 
Flumus bzw. liumosen Sanden und rezenten gclblichen Diinen. 
sanden ist sowohl aus der Zeichnung wie auch aus dem Bild 7 
zu entnehmen. Lnterhalb des Ortsteins ist in der Mitte des Bil des- 
dort wo das Profil entnommen wurde, ein kleines Stiick der un- 
teren Ortsteinbank zu sehen. Letztere fallt zur Strafie steiler al-
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die obere ein und wird zuletzt diskordant von der oberen abge- 
schnitten. Ein Bild. das bei den alteren eiszeitlichen Diinen stets 
wiederkelirt und trotzdem liisher stets in ungliieklichor Weise 
ais „wiederholte postglaziale Podsolbildung“  erklart wurde, trotz
dem der stratigrapliische Befund eindeutig gegen eine solclie Er- 
klarung spricht, worauf Be i jer inck  zuerst aufmerksam maclite. 
In den zwischen den beiden Ortsteinschiclitcn liegenden rotlichen 
Sanden ist der Heideboden der Aschendorfer Zwischeneiszeit 
konserviert, und es war mir im Mai 1937 bei der Probenentnahme 
moglich. aus diesen Sanden einige \.rtefakte voiti Aur ignac -  
Lharakter in situ festzustellen; andere lagen auf dem Boden 
der Diine. Schon in jener Zeit waren hier Empelrum-Calluna- 
Heiden entwickelt, die schlieBlich in Uetula-iiana-Empctrum- 
Heiden mit vereinzelter Euccisa praimsis iibergingen. Es ist selir 
interessant, dali auch im Beginn des Postglazials aucli wieder 
Succlm-reiche Evipclruiv.-Cal.hma- Heiden aultraten. Aber schon 
urn 5000 v. d. Ztw. ist der Siucisa-Anteil in Ebereinstimmung 
mit den iibrigen untersuchten Profilen bis unter 10% abgesunken. 
Eu cci hu pratensis und Hierarium p ilości la halton sich mit spora- 
dischen Werten. wie an vielen andcren Orten, bis 3000 v. d. Ztw. 
Bis zu diesem Zeitpunkt hatten die Heiden aucli die letzten An- 
klange der Spateiszeit bewahrt.

Mit der Heidea  usbrei tung setzt auch die Haselausbrei-  
tung ein. Jene spatglazialen, kleinstaudenreichen Heiden waren 
bereits so stark zuriickgedrangt, daB Calhma die alleinige Herr- 
schaft einnahm. Die Haselkurve zeigt die schon mehrfach er- 
wahnten fiinf Hohepunkte: Em 6000, 5000, 4200, 2300 und 1200 
v. d. Ztw. Wahrend dieser atlantischcn Entwicklung breitet sich 
die Eiche schon im Anfange bis zu einem Gipfel von 40% um 4800 
schnell aus, um dann langsam und seit 3000 schneller zuriick- 
zugehen. Linde und Ulme sind nur mit selir geringen Werten 
vorlianden. Die Eichenkurve des unteren Ybschnitts ist der Aus- 
druck eines heute vom Moor des Raddetales bedeckten Eichen- 
bodens in tieferer Stufe. Die Versumpfung dieser Eichenwalder 
begann um 4800 und ging seit 3000 schneller vor sich. Kiefern 
fehlten der Landsehaft wahrend dieser und spatcrer Zeiten fast 
vollig. Im Zusammenhang damit fallen auch kiefernbestandene 
Moore in der Umgegend weg. Die Pollendichte ist entsprechend 
der Niihe der Bruchwalder sehr groB. Diese Brucliwalder bestelien 
heute noch aus Birken- und Erleiihriichen. Die Stratigraphie der 
Moore zeigt einen wiederhołten Wechsel von Birken- und Erlen- 
torfen mit Vernassungsschicliten dazwischen. Wir wdssen, daB 
im Verlaufe einer oligotroplien Entwicklungsreihe die Birken- 
briicher aus den Erlcnbriichen hervorgehen, bzw. dann eine riick-
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laufige Entwicklung einsetzt, wenn der Riickstau der Bache bzw. 
der Ems starker wird. Infolgedessen konnen wir den Wechsel 
der beiden Kurven auf Grundwasserbewegungen zuriickfiihren- 
Viermal iiberschneidet die Erie die Birkenkurve und dazwischeu 
liegt der Beginn dieser Erlenanstiege um 6000, 4000, 3000 und 1200 
v. d. Ztw. Die hoheren Birkenanteile fallen auf die Zeiten uiu 
3000 und 1200 v. d. Ztw. Wir wissen, daB es ausgesprochene 
Stillstandszeiten im Moorwachstum waren. Der letzte Erlen- 
anstieg seit 1200 v. d. Ztw. driickt die Birkenkurve fiir langere 
Zeit auf 10—20% herab; der damit parallel laufende antagoni- 
stische Erlenanstieg ist deutlicli gestaffelt, und zwar liegt der 
Einschnitt um 800—600 v. d. Ztw; das entspricht der dritten 
Vernassungszone des Richtprofils Joachimstbal. D ie au f Grund 
des Sediment interval ls  ge fundenen Ze i t f ixpu n k te  
werden also durcb die po l lenanalyt ische  Untersuchung 
bes tat ig t ,  d. h. zwischen dem Beginn des spatbronzezeitlichen 
Haselsturzes um 1200 v. d. Ztw. und dem mittelsteinzeitlichen 
Haselgipfel um 6000 v. d. Ztw. liegen entsprechend der Bildungs- 
gescbwindigkeit von 1 cm Bleichsand (— 250 Jabre) genau 19 cm 
Sediment.

Die Eichenzone des Bleichsandes wird von Polypodium- 
Sporen begleitet: der Eichenpollen selbst deutet auf Q. sessilis 
hin; Qu.-sessib’.«-Walder mit Polj/podium rulyare sind noch gegen- 
wartig im liii mmli u g vorhanden. Etwas regelmaOiger ais gewohn- 
lich tritt schon seit 5000 die Buche, ferner A bies und Picea auf. 
aber erst nacli 1200 v. d. Ztw. beginnt die geschlossene Fafflis- 
Kurve und damit ein neuer, der jiingere Abschnitt der Vegetations- 
entwicklung. Im Sediment ist dieser jiingere Abschnitt durch die 
humosen Sande, bzw. Humusbildungen gekennzeicbnet.

Die Heide bringt es wahrend der ersten Halfte des ersten 
nachchristliclien Jahrtausend zu einem vorubergehenden Hohe- 
punkt von 630%. Dieses Maximum fallt mit dem Beginn des 
Buchensturzes und mit einem Getreidegipfel um 500 n. d. Ztw. 
zusammen. Es diirfte also anthropophile Ursachen haben. Die 
Hirten liaben ihren Kampf mit dem Walde aufgenommen, einen 
Kampf, der uns in der Literatur ii ber den Hiimmling wiederholt 
beschrieben worden ist.

Seit dem Beginn der alteren Eisenzeit sind Eichen und 
Buchen im Yordringen begriffen. Wenn die Entwicklung des 
Buchenwaldes schon nach einem Jahrtausend Buchen entwicklung 
plotzlich zu Ende geht, so mussen wir darin das Eingreifen des 
Mensclien sehen. Die Eiche hat unter diesen Eingriffen weniger 
gelitten; sie vertragt bekanntlich Liclitstellen weit besser, ais die 
Buche. Die Humusschichten sind von den Brandresten der Heide
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tief Schwarz gefarbt. Die wiederholten Eingriffe in die Vegetation 
durch Brand hatten aber zur Folgę, da[j einzelne Stellen bloB- 
lagen; die Schafe taten wahrscheinlich ein iibriges, und infolgp- 
dessen entstand iiber dem Humus infolge periodisclier Einwehung 
ein humoser Sand. Gleiclizeitig ist die Heide, der bekanntlich wie- 
derholtes Brennen zur Verjiingung sehr dienlichist, auf ihrem Hóhe- 
punkte angelangt. Der Beginn der intens iven Scliaftri ft  
ist also bei  KI. Bers sen ebensu wie im Unterems- 
gebiete auf die Zeit von 0—500 n. d. Ztw. zu datieren 
und zwar an der Profilentnahmestelle genauer auf 300 n. d. Ztw.

Mit der verme lirten Scl iafzucht  liat eine starkę Zunahme 
des Ackerbaus  im Nordesch von KI. Berssen begonnen. Eine 
junggermanische starkę Volksvermehrung hat beide Erschei- 
nungen zur Ursache.

Die Vermehrung des Getre idebaus bei KI. Berssen ist 
aber nur voriibergehend. Von 600— 1200 kommt der Scccile- 
Pollen kaum nocli zum Niederschlag, wahrend die Obstzone 
(Pirus-Typ) etwas langer anlialt. Diese Kulturliicke fallt also 
mit der Zeit der Christianisierung des Emslandes zusammen. 
Das Ende dieser Zeit ist gekennzeichnet durch den Anstieg der 
Haselkurve zu ihrem inittelalterlichen Gipfel um 1200. Auch die 
Eiche breitet sich weiter aus. und wir beobachten in dem gesamten 
jiingeren Profilabschnitt einen parallelen Verlauf der Haseł- und 
der Eichenkurve. Die Buchenkurve ist niedrig und nicht mehr 
zusammenhangend. Auch der mittelalterliche Getreideanstieg 
ist nur vorubergeliend. Erst nach dem 30jahrigen Kriege ist ein 
ahnlich schnelles Tempo in der Entwicklung des Getreidebaues 
feststellbar wie in der ersten Halfte des ersten Jahrtausends nach 
der Zeitenwende.

Seite dem Ende des 30jahrigen Krieges hat die Schaft r i ft  
erneut kraftiger eingesetzt und bringt iiber dem humosen Sande 
einen hellen, schmutzig gelben Sand zur Ablagerung. Das groBere 
Flachen in der Nabe von der Heidevegetation befreit waren, 
beweist das voriibergehende Emporsclinellen der Gramineenurve 
(um 1650). Die Haseł hat seit 1600 ihren Ietzten Sturz erlebt und 
seit 1850 steigt die Kiefernkurve infolge der Kiefernkultur, die fast 
alle Heiden des Siidhummlings erstickt hat, sclinell auf 40% an.

Das Pro f i l  B orger /W esterberg
GroBere Heidefłachen sind bis zur Gegenwart nur im Nord- 

hiimmling erhalten, besonders die Gemarkung Borger ist reich 
daran. Die offenen Heiden am Westerberg und Schlopenberg 
nordwestl. von Borger, am Borgerwald und Rauhen Bult nordl. 
von Borger werden erst in den Ietzten Jahren durch die schnell
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vordringende intensive Kultur erfafit. Wir finden infolgedessen 
gegenwartig auch hier das Bild der gro Ben Buchweizen- und 
Roggenfelder in den dunklen Heiden. und Schaflierden gehoren 
schon zu einer Seltcnheit. wenn auch die Gemarkung Burger 
noch die meisten davon besitzt. Die fiir die Schaftriftheiden 
charakteristischen Bauten, die Schafkoben, liegen gewohnlich in 
Gruppen zusammen: sie wurden bishervon einigen Wissenscbaftlern 
fiir den Urtyp des Niedersachsenhauscs gehalten; man kann sie 
vielleicht besser ais Degenerationsformen des alten Steinzeithauses 
ans der Periode der eisenzeitlichen Klimaverschlechterung an- 
sehcn. Die Umgebung dieser Schafkoben ist gewohnlich durch 
die Schaftrift stark verandert; tiefe Auswehungen und dement- 
sprechende begleitende Diinenziige sind die sichtbare Folgę. 
Letzterc sind haufig mit Eichenwald  bestanden und zvar han
del t es sieli um Qn(trr/ii.ifsessilis-Wald mit einer jl///ł7db/.v-Fazies. 
Auf gewissen llacheren Diinen treffen wir dagegen eine f lechten- 
reiche K ie fernheide  an, die wahrscbeinlich dadurcli ent- 
standen ist, daB eine Beweidung die Sukzcssion zum Eichen- 
walde aufgebalten hat (s. die Besprechung des Diagramms ani 
JRauhen Bult). Eine derartige Kiefernheide selien wir auf dem
Bild 10.

Heide bedeckt nicht allein die eiszeitliclien Flugsande, sonderii 
aucli die kie.sigen und steinigen Kuppen des glazialen Diluviums. 
In der Regel sind diese alten Grundmoranen ais Steinsoklen aus- 
gepragt; in den Fallen, w o erstere erhalten sind, stocken Laub- 
wiilder darauf. In den nordwestlichen Heiden Borgers iiberzieht 
die Steinsohle Taler und Hiigel, und haufig genug liegen diese 
Steinsohlen auf grofieren Flachen olme ihren sehiitzenden Bleicb- 
sand-Huinusmantel offen, wie auf dem Bild 8. Aschereiche Feuer- 
stellen sind im Niveau der Steinsohle am Westerberg gar nielit 
selten, siehe aucli Bild 8. Es ist aber schwer. sie stratigraphisch 
einzuordnen. weil die Bildung dieier Steinsohle langere Zeitraume 
umfassen kann. Anscheinend ist ein Teil der Feuerstellen selif 
liohen Alters; darauf deuten wenigstens die plumpen, moustier- 
ahnlichen Artefakte liin, von denen einige vor den Feuerstellen 
auf dem Bild 8 zu sehen sind. Haufig hat allerdings der Wind 
und itccibende Sand alle Kanten an diesen Artefakten abgeschliffeii. 
so daB sie nur nocli schwer ais solche zu erkennen sind. Walir* 
scheinlich waren die Siedlungsbedingungen zur RiB-Wurin- 
Zwischeneiszeit auf dem Hiimmling weit giinstiger ais gegenwartig- 
was eme zalilreichere Bevolkerung ais heute angelockt haben mag-

Wichtig ist fur uns das Auffinden von altsteinzeitlichen Funden 
in ungestorten Schiehten der Profile. Die Aufschliisse am Wester
berg bieten dafiir die Moglichkeit. Mehrere Ascheschichten mil
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Steinsctzungen (Herdstellen!) mit Artefakten, darunter primitive 
Klingen, beweisen die Anwesenheit des Menschen zur letzten 
Eiszeit. Die Steinsolile liegt in diesem Profil, wie das auch im 
Bild 9 der Profilentaahmestelle zu selien ist, unmittelbar auź‘ dem 
Ortsteine, nur einige kleinere Steine sitzen tiefer. Der interstadiale 
rotliche Bleichsand ist bisher am Westerberg aur in auBerst diinnen 
Schiehten angetroffen worden; das deutet auf spatere Denudation 
hin. Wichtig ist nun. daB die Feuerstellen mit den Artefakten 
der Urkl ingenkultur vom  Aurignac ien cli arakter in diesen 
rotlichen Sandschichten ausmiinden; dariiber folgi eine Lagę 
Schwarzsand oder Ortstein. Wahrend siidlich von Borgerwald 
die Erklingenfunde vom Ortstein bedeckt sind, treflen wir am 
TA esterberg haufig postglazialen Bleichsand unmittelbar liber 
diesen Fundschicliten an. Das erscliwert ilire stratigraphisehe 
Ausdeutung sehr, und es ist deshalb wichtig, Stcllen aufzusuchen, 
in denen der Schwarzsand zwischen dem postglazialen Bleichsand 
und jenen Fundschichten erhalten ist. Dieser Schwarzsand ist 
nach den Untersuchungen im Moorinstitut der Deutsclien For- 
scliungsgemeinschaft eine typisclie Bildung aus dem Spatglazial 
mit Zuriicktreten der Baume a ober Belula nann. Im iibrigen sind 
Flecliten und Moose nebst sparlichem Ljjcopoditim claiatum, 
Tacciimim cilis idtua. Empetrum nifjrum, und Sclaginella die ein- 
zigsten Vertreter jerier nordischen Heidevegetation, die hier im 
Spatglazial herrsehte. Es mag hinzugefugt werden, daB auch der 
liegende Ortstein unter ahnlichen Klimabedingungen wie der 
Schwarzsand entstanden ist, und zwar diirfte er einem spat- 
glazialen Abschnitte der Hauptwiirm-Eiszeit entsprechen, die 
Steinsohle und ihr Eindringen in diesen Ortsteinboden Boden- 
flieffen wahrend jener Zeit.

Die postg laz ia le  Ble ichsand bildung sntzt erst seit der 
Bronzezeit um 1200 v. d. Ztw. ein; ais Ursache dieser Erscheinung 
sind Storungen anzusehen, die moglicherweise mit der Anlage 
des Riesensteingrabes am Fufie des Westerberges zusammen- 
liangen. Die schwache Ausbreitung von Fnijua und Mj/rica in 
55 cm Tiefe des Profils wird durcli die Bildung von liumosem Sand 
im Sediment begleitet: im iibrigen herrschen Birken und Erlen 
infolge der westlich gelegenen Bruclimoore vor.

Die Uberlagerung des gestreiften Sandes und damit der Beginn 
einer intensiven Scha ftr i f t  fallt in das Mittelalter (1200 n. d. 
Ztw.). Anscheinend suchten die Hirten erst seit jener Zeit diese 
entlegenen Heiden auf.

Die Heiden mit Nordwest-Exposition am Schlopen- und 
Westerberg haben ihre eigene Physiognomie infolge der vorherr-
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schenden Nordweststiirme. Auf groBen Flachen herrscht infolge- 
dessen die Colhi.nn-migaris-var. - EV?/i«fi-Heide. Wo der Flug' 
sand sich anhauft, ist eine sohiittere Grasvegetation von Festncfl 
orina und Agroslis rtdcjaris, sowie von Krautern, wie Hierarrmn 
'piloseUa, Th i/mus serpijllum und Filago minima vnrhanden. Ledig- 
lieh die Steinpflaster sind vegetationsfrei. Auch die geringen 
Ansatze zur Waldbildung verraten die ungiinstige waldfeindliche 
Lagę, was wir auBerlich schon aus den Windformen der Baume 
entnehmen (s. Bild 10 und 12). Bei starkerer regelmafiiger Zu- 
nalime der Beweidung verschwindet zuletzt aueh die CalhuW 
Heide, und dafiir breitet sich die Narchis-stricla-Heide aus- 
die sieli schon von weitem durch ihre hellere Farbung verrat- 
Im allgemeinen ist diese jedoch auf die Nahe der Wege besehrankt. 
(S. Bild 11.)

Innerlialb der grofien Nordhiimmlinger Heiden treffen wir 
noch gegenwartig die Reste zweier Urwalder an. Es sind 
der Raulie Bult  und der Bórgerwald.  Der erstere besteht an 
seiner undurclidringlichsten Stelle aus einem Dickicht von Eichen 
(Quercns sessilis und Qu. robur) nelien wenigen Birken, Vogel- 
beeren, Faulbaum und einzełnen Buchen. Die Bodenvegetation 
ist vorwiegend die reine Yaecmimn-m //r<i??t(.s-Soziation. Im Gegen- 
satz dazu ist der zweite Urwald, der Bórgerwald, vorwiegend aus 
Buchen (Fctf/us silmlica) gebildet. Dieser eigenartige nordwest- 
deutsche Wald zielit sieli am Nordrande der Hochgeest von Borger 
in einer durchschnittlichen Breitc von l f ,  km und einer Lange 
von 3 km hin. Unter den Waldgesellschaften finden wir am hau- 
figsten die Fleridrmn-aąińlinun l-Soziation. an den gelicllteten 
Randem auch V accinium-m yi lillus- und V.-vitis-idaea-reiche 
Calluna-Heiden. Von den ubrigen Baumarten finden wir auch 
einzelne Hainbuclien neben den iiberall vorhandenen Birken. 
Vogelbeeren und Eichen. Den L bergang zur offenen Heide bildet 
auch hier der Eichen wald. Am Nordostabhang des Borgerwaldes 
befinden sich noch gegen war lig die Reste einer mit einzełnen 
Buchen besetzten Va<ei}i,mni-( rilluna-i leidc, die unter dem Namen 
„Gespensterwald“  bekannt ist. Die durch Hutung und Aushieh 
entstandenen Buchenformen beweisen, daB der Wald an diesel 
Stelle weiter naeh Nordosten reichte ais heute. (S. Bild 12.) Leider 
ist von diesem Gespensterwald noch in den letzten Jahren der 
grofite Teil der Kultur zum Opfer gefallen. Mitten im Bórgerwald 
liegt die Stelle, wo eines der groBten Riesensteingraber Nordwest- 
deutschlands lag, das sagenberiihmte Surwolds Grab. Es wurde 
erst im aufgeklarten 19. Jahrhundert fiir StraBenbauten zerstort- 
Die Moorkolonie Surwold am FuBe des Borgerwaldes liat nach 
diesem Grabę ihren Namen bekommen.
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Von der Nordkante des Borgerwaldes bietet sich dem Wan- 
derer ein Weitblick dar, der einen groben Teil der gewaltigen 
Ebene des Hunte-Ems-Urstromtales umfabt. Hier am Abhange 
des Borgerwaldes wiirden in den letzten Jahren einige alte Wege 
entdeckt, die vom Heidebumus iiberwacbsen waren. Sie setzten 
sich ais Knuppeldamme im Moor in nordlicher Riclitung auf das 
Brucliwassertal fort und laufen siidlich samtlich zum ehemaligen 
Surwoldsgrab. An diesem vorbei fiihrte dann der Weg weiter 
zum Siiden nach Borger, ungefahr dort, wo sich heute die Land- 
strabe befindet. An diesem alten Heerwege vvrurde genau in der 
Mitte zwischen dem Borgerwald und der Siedlung Borger, 500 m 
nordostl. des Rauhen Bultes, aus einer Aachen Heidesenke das 
Profil „Borger, am Rauhen Bult“  entnommen, das uns in die 
Lagę setzt, die Entwicklung der Heiden und W alder dieser Gegend 
zu erforschen.

Das Prof i l  Borger.  Am Rauhen Bult
In den CofZwnft-Heiden am Rauhen Bulte sind eine Reihe 

subarktischer (nordischer) Elemente vorhanden, die den Tal- 
sandheiden der Ems fehlen; in den FJeclitenheiden sind besonders 
Celraria islandica und das Moos Racomilrinw■ lanuginosum auf- 
fallig. Yaccmium-vilis-idam- und Empeirum-Heiden spielen eine 
weit grobere Rolle ais in den iibrigen Heideflachen. Auber der 
extrem waldfeindlichen Calluna-Caiii,j))ilo'pii.s-hreii'pd'iis-ll('ide ist 
das isolierte Vorkommen von Sphafjnwi-rubellum-Yolstern mit 
aufgesetzter Andromeda 'polifolia bemerkenswert. Es ware v6llig 
verkehrt, in diesen isolierten iSpiW/m/m-Bulten einen Hochmoor- 
Anflug oder gar Initialzustande fiir Hochmoorbildung zu sehen, 
wie das von geologischer Seite betont worden ist. Wir miissen 
dabei bedenken, dab die Zeiten des Hochmoorwachstums in \ielen 
Mooren NordwTestdeutschlands seit kiirzerer oder langerer Zeit 
beendet sind, ferner dab dieselben Heiden in Schweden und Eng- 
land verbreitet und bereits beschrieben sind. Selbst Eriopliorum 
myinalum tritt in jenen Heiden, wie in denjenigen des Nord- 
hiimmlings auf, woraur wir die grobe okologische Verw’andtschaft 
von Mooren mit der Heidevegetation entnehmen konnen. Die 
Heideboden haben uns ahnlich wie die der Hochinoore - auch 
darin besteht wieder t bereinstimmung, —  d(‘n gesamten Abla uf 
des Postglazials erhalten, nur mit dem Unterschiede, dab in 
den ersteren Boden die Sedimentation wahrend der Zeiten bis 
zu dem jiingeren Abschnitte absolut gleichmabig verlief.

Die Lagę der Profilentnahmestelle an einem alten Wege 
lieb erwarten, dab seine verschiedene Benutzung sich in den 
Schichten widerspiegeln wiirde. Das Profil zeigt iiber Ortstein



46 Fr. Jonas.

mit Bleichsand mit humosen Sanden bzw. Humus fiinf deutlicb 
sichtbare Zonen helleren Sandes, die ziemlich scharf gegen dii' 
liegendcn und hangenden humosen Sande abgesetzt sind. Die 
oberste helle Zonę wird nach unten durch eine 3 em dirke Humus- 
bank abgeschlossen; die zweite helle Zonę ist 10 cm maclitig und 
schwach gestreift. Sie wird ebenfalls von einer Humusbank von 
4 cm Machtigkeit unterlagert. In den darunter befmdlichen. 
28 cm machtigen humosen Sanden treffen wir drei weitere, je 2 cni 
maehtige helle Sandlagen an.

Die pollennalytische Untersuchung einer liickeidosen Proben- 
reihe dieses Profils lici! nun diese fiinf Lagen hellen Sandes genau 
datieren. Die Entstehung der oberen Humusbank fallt in die 
Zeit um 1600, die helle Sandschicht dariiber also in die drei letzten 
Jalirhunderte bis zur Gegenwart; die schwach gestreiften hellen 
Sande umfassen die Zeit von 1200— 1600 n. d. Ztw. Es ist die 
Zeit der intensiven Schaftrift in den Borger Tleiden, die sich schon 
auBcrlieh durch die Uberwehungen der Heide dokumentiert. Die 
drei untersten geringmaclitigen Einlagerungcn hellen Sandes sind 
zu erklaren ais kurz ardialtende, Auswehungen des benaehbarten 
Heerweges. Dieser wrurde also wiederholt benutzt und ausgeweht. 
und zwar 2200 v. d. Ztw., 300 v. d. Ztw. und 700 n. d. Ztw.

Es ist moglich, daB wir in diesen Schichten die direkten 
Spuren groBerer Wanderungen germanischer Yolker, also zur Zeit 
der bronzezeitlichen Einwanderer der Hiigelgraberbauer, und 
zweier Ziige junggermanischer Stamme, die durch Landverlust 
und Kłimaverschlechterung veranlaBt, nach Siidwesten vor- 
stieBen, sehen diirfen; jedenfaUs hesitzen wir in der Untersuchung 
der Heideprofile eine bisher unbekannte Metliode zur Feststellung 
vorgeschichtlicher Wege.

Es bleibt nun noch dife V egetat ionsentwick lung  der 
Heiden  und Walder zu besprechen, die sich ans dem Diagramm 
ergibt. Die Ubereinstimmung in den Grundziigen dieser Ent- 
wicklung mit denen de"r iibrigen Heide- und Moorprofile ist soweit 
vorhandeu, dali wir die lokalni Erscheinungen leicht von jenen 
trennen konnen. Die bereits mehrfach beschriebenen Hasel- 
schwankungen von 6000— 1200 v. d. Ztw. sind auch hier bis 
auf die von 5000 vorhanden, die wahrschcinhch durch den ver- 
grofierten Abstand v«n 1 auf 2 cm je Probe nicht erfaBt ist. Die 
Linde nimmt seit ihrer friihen Ausbreitung um 6000 standig 
langsam ab, auch die Ul me seit 3000. Der schnelle Riickgang 
beidcr Arten seit diesem Zeitpunkte ist bekanntlich eine der wieli- 
tigstcn iibereinstimmenden regionalen Erscheinungen in den 
Diagrammen Nord- und Mitteleuropas. Sowohl die holien Heide- 
werte (200-—400%), wie auch die geringe Pollendiclite sind Beweise



fiir die W aldarmut bzw. die Waldfreiheit der Umgebung. Der 
Hohepunkt der Heideausbreitung Iiegt, wie auch sonst, um 6000. 
Auch die beiden Zonen des Heidesterbens um 5000 und 3000 treten 
deutlich in Erscheinung, ferner eine bronzezeitliche erneute Zu- 
nahme der Heide. In die Zeit von 3500— 1000 v. d. Ztw. fallt 
auch das geringe Auftreten des Wacholders  (Jnniperus com- 
inunis) mit 2—3°0. Wir erinnern uns, daB auch im Profil KI. 
Berssen/Nordenderfeld zur selben Zeit eine Wacholderzone ent- 
wickell war; allerdings wahrte sie dort etwas langer und besaB 
auch hiihere Werte (10—30%).

Nun gelit durch den Mittelhummling ungefahr in der Linie 
der Wasserscheide Lathen— Sogel— Werlte die Nordgrenze  des 
Wacholders  im Emsgebiete. Nordlich dieser Linie trellen wir 
nur noch isolierte Vorkommen und einen groBeren Bestand, 
namlich den W acholderpark am Ilauhen Bult. Er licgt in 2 km 
Entfernung sudwestl. unseres Profils. AuBerlialb dieses gesclilos- 
senen nordwarts vorgeschobenen Wacholdervorkommens am 
Kauhen Bulte ist dieser Strauch nur in kiimmerlichen Exemplaren 
vorhauden, die ein Relikt aus einer Periode mit Ausbreitungs- 
tendenz der Art bilden.

Es ist gewiB nichl zufallig, daB mit dieser Wacholderzone 
die Zonę einer geschlossenen, wenn auch niedrigen F ichtenkurve  
zusammenfallt. Beide Erscheinungen deuten auf Zunahme kiihl- 
kontinentaler Verhaltnisse, wahrend die Haselschwankung wohl 
nur auf eine Yerlangerung bzw. Yerkiirzung der Yegetationszeit 
zuriiekzufuhren ist.

Die Vrerbreitung des W acholders bei Burger steht im  Zusam inenhang 
mit den ersten Spuren m enschlicber T atigkeit in der Form  des e iz e n -  
a n b a u s  in einiger Entfernung (W erte von  2 — t ° 0) und dem  ersten Y orkom  men 
von  B r a n d a s c h e n  im  H e id e b o d e n .  G r a b h e r r  hat kurzlich in einer 
grundlegenden Studie iiber B randfolgevegetation  im  K arw endelgebiet dar- 
getan, da(3 nicht allein reine Fbhrenbestande und gewisse M olinieten, sondern 
auch der W acholder (dort K ranew itten genannt) durch Brande in der Aus- 
breitung stark gefbrdert w ird ; allerdings ist der Yerfasser bzgl. der l.iteratur 
durch G a m s  schlecht beraten gewesen. sonst hatte er gewuBt, da!3 solche 
Erscheinungen in norddeutschen M ooren langst beschrieben worden sind. 
Eine Anregung fiir weitere Fntersuchungen ist vielleicht die weiterc Fest- 
stellung, daC die Forinen der B odenbakterien  mit dem  A uftreten von  Brand- 
zonen znnehm en, bzw . solche Form en vorkom m en , die den iibrigen H eide
boden fehlen.

Es ist moglich, daB das erste Auf tre ten  des Ackcrbaus  
um 3000 mit der Anlage der Riesensteingraber im Borgerwald 
zeitlich zusammenfallt; direkte Bcweise dafiir fehlen jedoch. 
Dagegen lassen sich die entsprechenden Brandschichten aus dem 
Borgermoor unmittelbar in das Diagramin einordnen. Bei dem 
Bau des Kiistenkanals in den Jahren 1928— 1932 wurden aus dem
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dortigen Moore mehrere vorgeschiclitliche Fundę leider unwissen- 
schaftlich geborgen. Sie umfassen die jiingere Steinzeit bis zur 
B ronzezeit und beweisen. daB die Moore dam ais betreten werden 
konnten. Das Diagramm der Brandschichten vom Borgermoor 
zeigl uns, daB die Austrocknung des Moores seit 2000 schnelle 
Fortschritte machte; die Heidekurve steigt von 50—.100% an und 
wahrend des Hohepunktes dieser Austrocknung ereigneten sicb 
mehrere Brande in dem Moor. Sie kiinnen auf die Zeit von 1400 bis 
1000 v. d. Ztw. datiert werden, umfassen also einen groBen Ab* 
schnitt der Bronzezeit. Die seit 1200 beginnende \ ernassung zeigt 
sicb in dem Auftreten von V accinium oxycoccus, der sclinellen 
Abnahme der CalZi/na-Tetraden und Zunahme der Sphafjnuw 
Sporen; ferner in dem Vorkommen von 1—5% T j/p/t a-Te tr a den- 
SchlieBlicli lagert sich entsprecliend der Vorlaufstorfbildung der 
Ilochmoore ein Eriophorum-pulystachium-Sphagnutn-recurmim-D? 
ab, der genau mit dem Beginn der Faguskurve zusammenfallt-

lm  Gegensatze zu den Hochmoorliangen und den auf W asser- 
standsschwankungen emplindlichen Heide- und Flaehmooren, vie 
das Borgermoor, blieben die W achstumskomplexe der Hochmoore 
von Branden verschont.

Im Gefolge des sp atbronzeze i t l i chen  Haselsturze* 
macht sieli die Buche bemerkbar, bildet aber erst seit 600 v. tb 
Ztw. eine geschlossene Kurve, der sieli eine niedrige Kurve dcl 
Hainbuche  unterordnet. Erst seit 200 n. d. Ztw. breiten sicb 
die Buclien sclineller aus, ganz in L bereinstimmung mit den unter* 
suchten Waldboden im Borgerwalde selbst. Jenes sclion 1934 
ver6ffenllichte Profil brackie zum ersten Małe den Nachweis, dab 
der heute auf der Hohe von Surwold stockende Buchenwald s i c b  

aus Heiden iiber Birken- und Eichen-Pionierstadien entwickelt bat-
Die seit 600 v. d. Ztw. emporsteigende K iefernkurve ,  di*1 

im Verlaufe dieser Entwieklung 20% iiberschreilet. beweist dii 
natiirliche Entsteliung von Kiefernheiden aus Heiden, wie sic 
auch lieute nocli zu verfolgen ist. Audi die Eiche entwickelt 
sich vorwarts, oline die Kiefernkurve zu iibersclineiden. Walii" 
schcinlich nalnn also die Entwicklung des lieutigen Eichenwalde* 
Bauher Bult iiber Kiefern-Eichenstadien ihren Anfang. DaB e- 
sich um eine lokale Erscheinung handelt, beweist das schnelb’ 
Zuriickgehen der sonst vorherrschenden JLJtwis-Prozente. Del 
langsamen Entwicklung dieses Eichenwaldes stelit eine sprung' 
hafte Ausbreitung des Buchenwaldes gegenuber; dessen Raid 
befindet sich gegenwartig 1 km niirdlich der Profilentnahme* 
Stelle. Um 700 n. d. Ztw. erreiclite die Buche voriibergehen3 
34%. Die Ursaehe ihres Riickganges von 34% auf 10% um 1201’ 
kennen wir nicht. Yielleicht ist dieser Biickgang nur bedingt durd*
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die Zunalime der Eichen- und Kiefernbestande am Rauhen Bult 
in dieser Zeit. Die endgiiltige Ausbildung des Eichenwal des am 
Rauhen Bult beginnt aber erst spater, namlicli um 1600 n. d. Ztw. 
In der Zeit nach 1200 beginnt die intensive Schaftrift. am Rauhen 
Bulte und dainit der Kampf des Menschen gegen den Wald, der 
in der Literatur wiederholt beschrieben ist. Feuer und Schaf- 
verbifi sind die beiden Waffen, nut denen die Schafhirten den sich 
ausbreitenden Wald von der Heide zuriicklialten bzw. ersteren 
zuriickdrangen.

Sowohl die Entwicklung des Eichen- wie Buchenwaldes ist 
riicklaufig geworden. Zum letzten Małe kann die weittranspor- 
tierte Erie mit iliren Pollen vorherrschen und damit. die Waldarmut 
der Gegend unter Bewreis stellen.

Seit 1600 ist der Eichenw'ald am Rauhen Bult zur Herrschaft 
gekommen und iiberfliigelt alle anderen Waldformen bis zur 
jiingsten Kulturzeit, in der die Kunstforsten der Kieler sich auch 
hier bemerkbar inachen. Seit 1200 ist auch die Tatigkeit des 
Menschen durcli den Getreidebau (Roggen) wieder nacliweisbar. 
Allerdings bleibt der Ackerbau stets in einiger Entfernung und 
erst seit wenigen Jahren beginnt auch die freie Heide am Rauhen 
Bult das Kleid der Kultursteppe zu tragen.

Fr. J o n  a s , Heiden, Walder und Kulturcn NordwestdeutschJands. 4



3. Kap ite l

Das Vechtegebiet
Das Vechtegebiet  bildel innerhalb der emslandischen Land* 

schaften ihren am weitesten nach S\V. vorgeschobenen Teil. Da? 
Fluflsystem der Yechte schlieBt es an die benachbarten nieder- 
landischen Gebiete an, wahrend andererseits eine Verbindung 
nach den nordlich und ostlich gelegenen Teilen durcb grube Hoch* 
moore und Heiden erschwert ist. Das gilt iibrigens aucb 1'iir grofif 
Strecken der Grenzen nach den Niederlanden, abgesehen von den 
Talern der Dinkel und Vechte, die die schon erwahnte YerbindunjZ 
zur hollandischen Provinz Twentlie bilden. Infolgedessen trelfen 
wir hiiben und driiben der Grenze viele verwandtschaftliche Ziige- 
nicht allein in der Landschaft, sondern aucli im Yolkstum an- 
Was ersterc betrifft, so bilden die lleideuntersuchungen im Vechte' 
gebiet gleiclizeitig Belege fiir die entsprechenden Yerlialtnisse in 
den ćistlielien niederlandischen Heiden.

Die Talsandebene der Vechte, die innerlialł) der Grafschaft 
Bentlieim durchschnittlich 10 bis 15 km breit ist, zeigt im Gegen- 
satz zu den iibngen emslandischen Talsanden geringere Ver- 
moorung, wenn wir von dem Georgsdorfer Hochmoor im JNurden 
und dem kleinen Syemenn im Siiden absehen. Dagegen sind 
flachę lokale Niederungs- und Heidcmoore iiberałl in den geringeU 
Vertiefungen der sonst ebenen Talsandflaelie eingestreut und zuin 
Teil noch heute erst im Entstehcn begriffen.

Diese im vorstehcnden kurz gestreiften L berlegungen sowi*” 
einige volkskundliche Feststellungen veranlaflten uns, das Gebiet 
zu einer speziellen Unl ersuchung, niclit allein iiber die Heidi” 
entwicklung, sondern auch iiber die Kulturentwicklung herauS' 
zustellen; dariiber wurde bereits eine Mitteilung ver6flentlicht.

Uber die vorgeschichtlichen Fundę des Yechtegebietes sind 
wir nur liickenhaft orienliert. Planmaflige Ausgrabungen fehlen 
ganz und aus den umfangreichen Kultivierungen der lelzien Jahr*’ 
sind woli] sehr viele Fundę zum Yorschein gekommen, von denei* 
ich einen Teil zu sehen Gelegenheit hatle; aber eine systematischf 
Aulsammlung derselben ist, aufler von einer Nordhorner Stell*’- 
unterblieben. Wie schon gesagt wurde, liegt die Yermutung nah*-
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daB bei der geograpliischen Lagę des Veclitegebietes dieses seit 
jeher diehter besiedelt gewesen ist ais beispielsweise grofie Strecken 
in den Kreisen Meppen und Aschendorf/Hiimmling. Das liatte 
einerseits zur Folgę, daB ein Teil des Heideareals schon friih in 
Kultur genommen wurde und seit Aufkommen der Plaggenkultur 
ebenfalls weit intensiver genutzt wurde ais am Nordhuminling- 
Eine Besichligung von Talsandlieiden zeigte mir, wie weit Plaggen- 
stich die Bodenentwicklung an der Vechte gestort bat. Sogar in 
geschlossenen Wacholderheiden, die im Vechtegebiet haufiger ais 
nordlich sind, liefi sich Plaggenstich nachweisen. Wenn es trotzdem 
gelang, brauchbare Heideprofile zu beschaffen, so lang das nicht. 
zum wenigsten an der Hilfe unseres Mitarbeiters A. Buddenberg,  
dessen langjalirige Beobachtungen uns zur Verfiigung standen; 
derselbe teilte uns aucb Ausziige aus Urkundenbiichern mit. Die 
Verfugungen der letzten drei Jahrhunderte lassen nicht nur die 
MaBnahmen erkennen, die ergriffen wurden, urn den Holzbau 
(Eichenkampe) wieder auf die Hohe zu bringen, sondern auch die 
Schwierigkeiten, die durch den groBen Plaggenverbrauch der 
einzelnen Gemeinden und den geringen zur Verfugung stehenden 
Talsandflachen entstanden. Infolgedessen muflte der Landesherr 
(Grał zu Bentheim-Steinfurt) besondere Verfiigungen erlassen, um 
den Plaggenstich zu ordnen, bzw. wurde den einzelnen Gemeinden 
einzelne Teile der Heiden — hier wie im iibrigen Nordwestdeutsch- 
land ,,Feld“  genannt -— zugewiesen. Diese Tatsache soli deshalb 
erwahnt werden, weil hier ahnliche Yorkommnisse aus dem un- 
teren Emsgebiet unbekannt sind.

Das Pro f i l  I sterberg
Im Siiden Bentheims reicłit das Talsandgebiet bis an ein 

Gebiet mit alteren Gesteinen aus der Kreidezeit. So treffen wir 
im Bentheimer Riicken Kreidesandstein an, nordlich davon stockt 
der Bentheimer Wald auf Walderton. Der nordlicliste Punkt dieses 
Kreidevorkommens ist der Is terberg  mit 68 m Hohe, der eben
falls aus hartem Kreidesandstein besteht. Seiner Flankę aufge- 
lagert ist Gescliiebesand bzw. Talsand. Diese alteren Sande sind 
wie iiberall im Gebiet durch eine glaziale Flugsanddecke verhiillt. 
Wahrend die Bergkuppe mit Kiefern, zum Teil mit Eichenwald 
bestanden ist, bedeckt eine lichte Wacholderheide mit einzelnen 
buschartigen Eichen die Hangę. Am Nordliang, wo diese Heide 
noch erhalten war, wurde im Sommer 1937 das Profil Isterberg 
entnommen. Die Vegetation in der Nahe der Entnalimestelle an 
der groBen Sandgrube ist durch einen Mosaikkomplex mebrerer 
Ccdhma- Soziationen gekennzeichnet. Neben der CaUnna-vulgaris- 
Clad(miu‘ impexa-Soziation ist die (Jaihmu-mbjaris-U i/'pnvm-Schre-

4*
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Łeri-Soziation vorhanden. In der Ietzten siedeln sich JimipcruS 
und Quercus spec. init Polypodium rnlgare an, wodurch das Bild 
der lichten Wacholderheide entsteht. In beiden Calhma-Heiden 
ist Crtraria isłandica an dieser Stelle mehr oder minder regelmaBig 
vorhanden.

Bei der Hanglage des Profils ist von vornlierein zu erwarten. 
dafi in demselben Zonen mit Einschwemmungsboden auftreten. 
Drei solche Zonen, die sich auBerlicli erkennen lieBen an der scłiwacli 
braunlichen Farbung innerhalb des humosen grauen Sandes, sowi*’ 
an der Einmengung groberen Sandes, sind im Profil besonders 
eingetragcn. Eine ahnliche Einscbwemmung in 5 cm Tiefe ist 
weniger deutlich entwickelt. Dann folgt eine 3 cm machtige Ein- 
schwemmung in 10 bis 13 cm Tiefe, die auf dem Bild 22 ziemlich 
deutlich ais oberste, hellere Schicht sichtbar ist; die 3. und i- 
Einscliwemmungszone ist nur 1 cm dick und findet sich in 19 
bzw. 22 cm Tiefe. Darunter folgt der normale Heideboden mit 
liumosem Sand, Bleichsand in einer besonders weifien Abart. 
humoser Braunsand (kaurn verkittet) und schlieBlich schwach 
gebanderter Gelbsand. Die so aufgezahlten Bodenzonen ent- 
sprechen sehr genau klimatischen Abschnitten der friihen post- 
glazialen Entwicklung, und die liellste Zonę des Bleichsandes 
fallt — wie an allen anderen untersuchten Platzen — auf di1’ 
Zeit um 3000 v. d. Ztw.

Eine oberflachliche Betrachtung der Aufschliisse, von deneii 
das Foto der Profilentnahmestelle beigefiigt ist, deuten auf An* 
wesenheit von Ortstein hin. In Wirklichkeit fehlt dieser, bzv- 
ist die dafiir gelialtene Schicht borealer Braunsand. Wahrscliein' 
lich riilirt auch die Banderung (2 Bander sind au-f dem Bild 
links unten sichtbar) von einer lnfiltration des Braunsandes her- 
Der Braunsand ist nach seiner petrographischen Zusammensetzung 
kein aufgearbeiteter (Jrtstein, fiir den er vielfacli gehalten wird-

Das ganze Schichtenpaket bis zum spatbronzezeitlichei> 
Haselsturz wird durcli starkes Vorherrschen der Lind*' 
gekennzeichnet. Wir miissen annehmen, dali es sich uin einei* 
lokalen Lindenbestand liandelt. Der relativ schwere Tihfl' 
Pollen, der aber in groBen Mengen produziert wird. gerat ansclier 
nend garniclit selten in Form kleiner Haufen (Ballen) in die Heid*' 
der nachsten Emgcbung des Bestandes und wird hier im Gegeu 
satz zu den weniger „bremsenden“  Gras- und KrautgesellscliaftcJ1 
der Wiesen und Moore restlos abgefangen und im Boden abg<” 
lagert; jcdenfalls ist das die einzigste Erklarung der relativ hohe*1 
Tilia-Werte mancher Heidediagramme, die fiir uns groBte Wahl" 
scheinlichkeit. besitzt.
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Die Erhaltung des Pollens wechselt sehr, wohl die Folgę lan- 
geren oder kiirzeren Aufentbaltes an der Luft. Zerstorungen, wie 
sie in Mooren haufiger vorkommen und ais Kiirnchen-Destruktion 
erwahnt werden, treten in dem Heideboden nicht auf. Wir miisscn 
dabei hedenken, daB ein hoher Prozentsatz sowohl des Braunsandes 
wie des Bleichsandes aus feinstem Tonstaub bestebt, der den Er- 
baltungsgrad bedingt.

Im Gegensatz zu den iibrigen Heideprofilen hall am Ister- 
berg die Linde mit wechselnder Doininanz bis 2000 durcb, dabei 
sind die Scbwankungen ilirer Kurve gleich denen der ubrigen 
Diagramme, nur im vergroBerten MaBstabe vorhanden. Kurz vor 
5000 und um 4000 sind deutlicbe Tiefstande der Linde auf Kosten 
der Erie, die sich jedesmal ausbreitet., und auch der Lindengipfel 
um 3000 ist entwickelt. Seit dieser Zeit. geht THin dauernd zuriick, 
was iibrigens fur die Eichenmischwaldkomponenten Ulme und 
Linde in ganz Mittel- und Nordeuropa gili.

Vom untersten Spektrum abgesehen, ist die K ie ler  wahrend 
der gesamten atlantiscken Zeit auffallig niedrig, dasselbe gilt aucli 
fiir die Eiche, die infolge der Lindeniiberreprasentanz zeitweise 
nicbt einmal 1% aufbringt.

Die jetzt in der Heide vorliandenen Eichen und Kiefern sind 
also verhaltnismaBig spat in der Heide eingewandert, und mittels 
des Diagramms lafit sicb dieser Zeitpunkt mit rund 2000 berechnen. 
Knapp zwei Jahrtausende friiher waren die Wacholder, wenn wir 
von einem sporadiscben Auftreten um 5000 absehen, in der Heide 
eingewandert. Die Heide selbst batte infolge der holien Linden- 
werte nicbt entfernt jene hohen Prozente erreiclit, wie wir sie 
aus den ubrigen emslandisclien Gebieten kennen. Die Ausbrei- 
tungszonen der Heide fallen mit Erlenanstiegen zusammen, ebenso 
mit den Haselanstiegen. Nur in den beiden untersten Spektren 
ist Yaccinwm (ritis idaeci) liolier ais Calluna vertreten, letztere 
hat von 40 cm Tiefe ab die alleinige Herrschaft. Mit dem end- 
giiltigen Lindenabstieg seit 3000 v. d. Ztw. iiberschreitet die Heide 
die 100%-Grenze und erreiclit. nach einem Ruckschlag 178% 
in der Bronzezeit. Durcb die enge Probeentnahme sind beide 
bronzezeitlichen Haselhochststande klar erfaBt. Mit dem letzten 
setzt die /'7w/iłs-K urve auBerst gesetzmaBig ein. Der Abstieg 
der Haseł gebt in 2 deutlichen Etappen —  um 600 und 0 — vor 
sieli. Erscheinungen, denen wir bei speziellen Mooruntersuchungen 
in Mitteleuropa regelmaBig begegnet sind. Auch die Fagus-Riick- 
schwankung um 0 bis 200 n. d. Ztw., ferner der fruhmittelalterliche 
Haselanstieg — 800 bis 1200 — sind vorhanden, um einige wicbtige 
Symptome der mitteleuropaischen Geochronologie zu nennen.
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In der letztgenannten Phase ist auch die Hainbuche voriiber- 
gehend vorhanden. Die Buchenwerte zeigen wie stets zur Sachsem 
rodung iliren plotzliclien Sturz und spater eine vorubergehende 
Erbolung. Walirend der letzten drei Jabrtausende bat die Eichf 
auf dem Isterberg den Gipfelwald gebildet und auch die Kiefer ist 
wesentlicli bober (maximal 27%) ais friiher vertreten. Wahrend 
der letzten Kiefernausbreitung nimmt auch der Wacholder auf 
54% zu, eine Erscheinung, die weiter unten bei der Besprechun£ 
des Profils Escher Feld erklart werden soli.

Der Holiepunkt der Heidekurve mit 293% in 16 cm Tiefc 
fallt mit einer Brandzone zusammen. Gleichzeitig liat der Boggen- 
anbau den ersten kleinen Gipfel mit 12% erreicht. Fagopyrnin- 
der Buchweizen, ist am Ende der Bronzezeit und zu Beginn des 
Mittelalters in einiger Entfernung angebaut worden. Die beideo 
Getreidehohepunkte (48 bzw. 56%) fallen ebenfalls ins friiht’ 
Mittelalter —  800 und 1200 n. d. Ztw. — . Dieser Kultur '  
typus  mit vor i ibergehendem Hol iepunkt  der Getreide* 
kurve  ist von  uns bisher nur in den fluBabgelegeneU 
Heiden angetro f fen  worden.

Wiclitig ist nun die Dat ierung  der vier Einscliweru" 
mungszonen mittels des Diagramms. Sie entfallen auf (ab' 
gerundete Werte!) 1000 v. d. Ztw., 600 v. d. Ztw., 200 bis 400 
n. d. Ztw. und 1200 n. d. Ztw., entsprechen also auffiillig gut 
den Vernassungszonen unserer Hochmoore, bzw. den RekurrenZ' 
flachen Granlunds  in Schweden. Gleichzeitig damit nimmt die 
Tilia-Kurve jedesmal sprunghaft. zu. also wahrscheinlich aus 
allochtlionem, alteren (Braunfarliung) Materiał. Ganz auffalli? 
ist, dali auch das Auftreten der niedrigen Sphagntnn-Werte a u 
diese Zonen gebunden ist, was wir ohne weiteres auf dieselbe 
Ursache (Vernassung) zuriickfuhren konnen.

Die Untersuchung des Profils Isterberg ist also ein Beispid 
fiir die Auswirkung der subatlantisclien Verniłssungen an den 
Heidehiingen, und ein Dokument fiir die Analysen und Zeitbe- 
stimmungen mit feinstratigraphischen Methoden.

Der Abstand vom bronzezeitliclien Haselgipfel bis zum borc- 
alen (schwach ausgepragten) Córylus-Gipfel betragt 19 cm. wa
dem von uns berechneten Bleichsandintervall von 250 Jalird1 
pro l cm genau entspricht.

Die P ro f i le  Haftenkainp und H aftenkamp a
Rund 20 km nordwestlich des Isterberges wird das Talsand' 

gebiet der Vechte zum zweiten Mai. und zwar durch einen ter* 
tiaren Hohenriicken, eingeengt. Es sind die Heidehiigel  vi)i’ 
(J lsen-W ilsum-Itterbeck .  Sanft. gerundete Kuppen von 311
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bis 50 m Hołie, die im Zuge Ulsen-Wilsum allerdings bis zu 80 m 
Hdhe ansteigen, kennzeichnen dieses Gebiet. An ihrem Aufbau 
sind besonders miozane Tonę, ferner aber auch oligozane Sep- 
tarientone beteiligt. Erstere sind an der Oberflache stark ver- 
wittert, eine Bildung, die von geologischer Seite ebenfalls ins 
Miozan gestellt wurde. Das Hangende dieser Konglomeratschicbten 
bilden endlich pliozane, Milcbquarz und Lydit-reiche Scliotter, 
die haufig durcli die Gletscher wieder umgelagert sind. Sie treten 
auf den Kuppen mehrfach zu Tage und sind durch BodenflieBen 
wabrend der letzten Eiszeit an den Hangen abwarts bewegt, 
wo sie sich ais Decke iiber Geschiebelelime und Sande legten. 
Dieser Transport abwarts ist selbst in der Nacheiszeil noch in 
geringerer Weise durcli herabflieBendes Wasser fortgesetzt, und 
die Aufscldiisse am FuBe der Heidehiigel — so nordwestlich von 
UIsen — bei Haftenkamp, lassen diesen Vorgang deutlich erkennen.

Beide Profile wurden in der Gemarkung Haftenkamp, 
westlich vom Hofe Holters ent.nommen, und zwar ist der Abstand 
der beiden Profile voneinander nur 350 m. Wabrend aber das 
Profil Haftenkamp am Fufie des Hiigelmassivs liegt, befindet 
sich die Entnalimestelle „Haftenkamp a“  sclion 8 m liolier am 
Hangę. Die beiden Profile stellen also eine wiebtige Erganzung 
dar, und wir betracht.en zunachst das vollstandigere „Haften- 
kamp“  mit 32 cm pollenfiilirenden Sandes. Diese lagern auf einem 
schwarzen Sande, in dem sich viele gerundete Kiesel befinden. 
Dieser Sclrwarzsand diirfte analog alinlicher Sande im Emsgebiete 
dem Spatglazial entsprechen, und die Kiesel sind wabrend dieser 
Zeit vom Hangę her eingeschwemmt. Unterhalb des Schwarz- 
sandes liegt gelber Feinsand aolischen Ursprungs.

Schon wabrend der ersten kraftigen Heideausbreitung in 
der Nacheiszeit wurde diese Stelle von einer Empr.lriim-Callnna- 
Heide besiedelt, in der die erstere Art noch zunaehst vorherrschte. 
Gleichzeitig waren auch schon Lycopodium und Jwniperus an- 
wesend. Der gegabelte Lindengipfel an der Basis des Profils wurde 
auch an anderen Stellen bei enger Probeentnalime wiedergefunden 
und auf 5000 oder kurz danach datiert.

Ais Ausgangspunkt, der Geochronologie des Profils wurde 
der 2. Lindengipfel in 24 cm Tiefe, und der schwacli ausgepragte 
letzte bronzezeitliclie Haselgipfel, bzw. der Beginn des spatbronze- 
zeitlichen Haselsturzes benutzt. D<ir 1. Punkt entspricht 5000, 
der 2. 1200 v. d. Ztw. Diese dalierbaren Zonen entsprechen mil 
ihrem Intervall genau der bekannten Sedimentgeschwindigkeit 
des Bleichsandes mit 250 Jahren pro Zentimeter. Diese Berechnung 
wurde inlolgedessen sowolil nacli oben wie nacli unten weiter- 
gefiihrt. Nur diclit unter der Oberkante ist der Sand sclineller
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sedimentiert. In den obersten Proben gelit der Tonstaubgehalt 
zugunsten des Sandes zuriick.

Der gesamte Heideboden hat eine rotlich graue Farbę. In 
der Mitte desselben sind 5 humose Schicht en von insgesamt ] 2 cni 
Machtigkeit eingesclialtet. Nach der pollenanalytischen Datierung 
entsprechen sie ziemlich genau den beiden .1 ahrtausenden v. d. Zt-w-

In der Heideentwicklung fallt der hohe Anteil von EmpetrwM- 
nujrum , der Krahenbeere, auf, die ganz zu Beginn den groCteB 
Teil der Feldvegetation bildete. Die heute vorwiegend, pionier- 
artig auli rei ende Empotrum-Heide befand sich also an dieser 
Stelle damals in wirkungsvoller Konkurrenz der Ccilluna gegeu- 
iiber, was walirscbeinlich okologische Ursachen (Nordexposition- 
geringer Schneeschutz) liatte. Zweimal im Verlaufe der Entwick- 
lung und zwar um 1200 v. und 200 n. d. Zł w. — also zu Zeiten 
von Klimaverschlechterungen — beobachten wir eine scharfe. 
ziemlich plotzliche Zunalime der Empe/nim-Werte, eine dritte 
schwachere schon um 3000 v. d. Zł w. Seit 3000 v. d. Ztw. stellen 
wir auch eine kontinuierliche Wacholderkurve fest.

Die Ausschlage der Callunci-Kurve durften weniger auf Ver- 
anderungen ihres Areals ais auf erhohte bzw. verminderte Bliih- 
fahigkeit zuriickgefiihrt werden. Die beiden deutlichen ZoneO 
von Heidezunahme fallen, wie in allen anderen Profilen aus dem 
Vechtegebiet, auf die Bronzezeit und in die jtingere Eisenzeit. 
Wir konnen deshalb fiir diese Perioden mit vorwiegend milden 
Wintem und warmen Sommern rechnen.

AuBer Empetrum-reichen Heiden sind fiir das Veclitegebiet 
in erster Linie Lycopodiui)i-Heiden auf holieren Flachen ver- 
breitet. So besitzt das Gebiet die reicksten und haufigsten Stand- 
orte von Lycopodmm complanahmi var. chamaccypanssus. Nur 
im Sudhummling sind ahnlieh haufige Li/coj)od*?<Hi-Besłand<: voD 
mir festgestellt.

Nach den pollenanalytischen Untersuchungen im Emsgebiete 
stellen diese Lycopodium-Heiden boreale bzw. friihatlantiscke 
Relikte dar, und im Profil Haftenkamp lafit sieli eine untere 
Zonę mit 'Lycopodium complcmalum von 5000 bis 3500, und eine 
mittlere Zonę mit Lycopodiu.ni claralum von 3500 bis 1200 v. d. Ztw. 
feststellen. Die Beteiligung von Yaceinium ritis idąc a vervoll- 
standigt das \ egetationsbild dieser nordischen Heiden.

Von den subatlantisclien Baumarten Fayns, Carpinus und 
Picea bringl es keine derselben zu einer geschlossenen Kurve- 
Die sparlichen Waldareale der Heidelandschaft wurden von» 
Menschen friilizeilig fur seine Siedlungen mil Besclilag belegt-

Die drei genannten Baume sind auf die Zeit von 1200 vor bis 
500 nach d. Ztw. beschrankt und derselbe Zeitraum wird vo»
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einem Kiefernwalde, der sieli an Ort und Stelle — nach Ausweis 
der zahlreichen Pmtłi-Spaltoffnungen — entwickelte, einge- 
nommen. Starkere W acholderfrequenzen — mit gleichzeitigen 
Jwmpems-Holzresten im Boden — bereiten diese Kiefernwald- 
entwicklung vor. Dem Riickgang der Kiefer lauft eine Zunalime 
der Birke entgegengesetzt, und am Ende der Entwicklung be- 
obacliten wir einen plotzlichen Anstieg der Eichenkurve, der 
moglicherweise auf menscliliclien Einflufi zuriickzufuhren ist. (An- 
pflanzungen von Hofbiischen!). Audi die jungste Zunalime der 
Linde diirfte so zu erklaren sein.

Einige kiimmerliche Kiefern fristen neben Wacholdern noch 
heute in der Heide ibr Dasein.

2 km siidlich der Profilentnalimestelle befinden sieli in der 
Richtung aul’ LIsen zu eine Reilie bronzezeitliche Hugelgraber, 
wahrend steinzeitliche Gralianlagen der Gegend felilen. Aus einem 
dieser Gralier wurde aucli die sagenliafte „goldene Wiege“ , ein 
Goldbecber der alteren Bronzezeit, geboben. In Ubereinstimmung 
mit diesen Eunden setzt aucli um 2000 v. d. Ztw. die Getreide- 
kurve mit gleicbzeitiger Beteiligung des Buchweizens ein. Seit 
dem Ende der Bronzezeit nimmt die Getreidekurve standig bis 
auf iiber 100% zu. Allerdings geht aucli der Getreideanbau seit 
dessen Hochstpunkt, •—• um 200 v. d. Ztw. — ebenso schneJJ wieder 
zuriick und halt sich dann bis zum spaten Mittelalter in ahnlichen 
Prozentlagen wie in der Bronzezeit. Erst in jiingster Zeit tritt 
auch der Kornbegleiter Centaurea cyamis, der schon in der Eisen- 
zeit vorbanden war, wieder in Erscbeinung, eine Bestatigung der 
aus der Getreidekurve abgeleiteten Veranderungen der Acker- 
baufliiche.

Urgescbichtliche Fundę sind aufier einem grofieren Urnen- 
friedhofe der Eisenzeit nacb den Feststellungen unseres Mit- 
arbeiters A. Buddę nb erg in Haftenkamp nicht vorhanden. 
Dieser Urnenfriedbof befindet sieli in der Nahe des Hofes Schulte- 
Wassink bei Haftenkamp.

Besonderes Interesse gewinnt die Untersuchung des Profils 
Haftenkamp durch den Vergleich mit dem 350 m westlicli und 
8 m hoher gelegenen Profile Haftenkamp a. Dieses Profil zcigt 
unter einem dunkelbumosen Sande, belleren Sand und in 31 cm 
Tiefe unter Oberflaehe wieder einen ahnlichen Schwarzsand wie 
in dem vorigen Profil. In diesem scliwarzen Sand fallen die gerollten 
Quarz-Kiesel sofort auf, doch felilen diese (siebe Zeiclinung) auf 
den dariiber liegenden liellen, dunkelbumosen Sanden nicht bis 
auf eine 6 cm machtige Schicht in den letzteren. Die hellen Kiesel 
sind in schmalen Lagen dem Profil eingeschaltet und lassen da- 
nach bereits erkennen, da fi sie durch herabflieflendes Regenwasser
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von der hoheren Kuppe abgespiilt sind. Diescr stratigraphische 
Befund lieb erwarten. dab die Pollen in den betreffenden Schichten 
entweder garnicht crhalten oder durcheinander abgelagert warem 
Um so iiberraschender war der entgegengesetzte Befund. PSur 
die untersten hellen Sandschichten und der Schwarzsand erwiesen 
sich ais annahernd pollenfrei. Yon 24 cm Tiefe ab liefien sich 
Spcktren berechnen, dereń Ubereinstimmung mit denen des 
Profils Haftenkamp so grób ist, dali sie sicb obne weiteres synchro- 
nisieren lassen.

Die Scliiclit in 24 cm Tiefe entfallt auf die Zeit urn 2500 
des 1. Profils. Lindenabstieg und gleichzeitiger F.rlenanstieg sind 
Kennzeichen derselben. Kurz darauf — um 2000 — treten die 
erstcn Getreidepollen ebenfalls auf.

Von besonderem Interesse ist die L?/Copo(5«m-Kurve, die im 
zweituntersten Spektrum einen ausgesprochcnen Hohepunkt (mit 
195% Sporen von Lycopodinm dacalum) besitzt und um 1200 
ihr Ende findet. Im ubrigen sin<l Empclrmn neben Calluna und 
Juniperus in der Heide vorhanden. Es handelt sich also um eine 
Ljicop>odiuQn-rlavalmH-ileide, die an Ort und Stelle wnchs. Der 
lockere Wuchs der Heide — fur sołche Stellen ist Empctmiii 
charaktcristiscli -— wird durch die Bo<lenbewegung infolge des 
Rcgcnwasscrs bedingt und bietet dem Barlapp Schutz vor der 
Konkurrenz gegen Calluna.

Noch gegenwartig lafit sich im Emsgebiet an ahnlichen Stellen 
beobachten, wie der Kolbenbarlapp diese kiesigen, bewegten 
Boden besiedelt.

Das Ansteigen der Calhma-Werte diirfen wir auf die zuneh- 
mende Konkurrenz der Heide gegen den Barlapp zuriickfuhren- 
Die geringeren Werte des Barlapps (unter 20%) in den entspre- 
ehenden Spektren des Profils Haftenkamp lassen schliefien, dafi 
die Sporen durch Nahtransport von ahnlichen Stellen wie Haftem 
kamp a eingestreut wurden. Jedenfalls ist das gleichzeitige Er- 
ldsehcn des hj)copodmm-\orkommens in beiden Profilen aul- 
fallig und mub so erklart werden, dafi die Bedingungcn des 
Yachstums der Barlapp-Heide sich in der Nahe gleichzeitis 
anderten.

Der Kiefernanstieg des Profils Haftenkamps im vorchrist- 
lichen Jahrtausend ist entsprechend seiner łokalen Eigenschait 
schon im Profil Haftenkamp a wesentlich schwacher —  maximal 
25 n0 gegcniiber 560o im unteren Profile.

In dieser Zeit nehmen Empeinim und Calhma in der Heid*' 
schnell zu auf 302, bzw. 594 ('/0. Gleichzeitig ist Yaccinnnu mit 
19% vorhanden. W ir haben also die gegenwartig auf der Hoch"
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geest verbreitete nordische Ynccinmm-Empetnim-reiclu; Heide vor 
uns. Die hohe Heidevertretung von annahernd 1000% (915% 
Gesamtwerte) kennzeiehnet die Waldarmut der Heide auf dcm 
Ulsener Massiv. Um diese Zeit muli die Heide a uch die oberen 
Kuppen und Hangę restlos bedeckt haben; denn gleichzeitig mit 
dem machtigen Heideanstieg verschwinden die Einlagerungen der 
Kiese. Der Regen konnte also den Boden infolge der dichten Heide- 
narbe nicht mehr bewegen. Die Zeit der starken Heideausbreitung 
wird im Diagramm durch eine geschlossene Carex-Kurve einge- 
nommen, die bis 27 % ansteigt. Aus okologischen Grunden konnen 
"wir auf die Beteiligung von Carex ‘pilulifera in der Heide schliclSen. 
Angestellte Messungen ergaben Lbereinstimmung mit diesem 
Pollen.

Der obere Teil des Profils fehlt, wahrscheinlich infolge Plaggen- 
stichs. Die erneute Einlagerung von Kieseln in den 3 obersten 
Schicliten diirfte also auf menschliche Einflusse zuruckzufiihren 
sein. Der plotzliche Getreideanstieg in diesen Schichten bildet 
eine Bestatigung unserer aus der Bodenbeobachtung abgeleiteten 
Schlufifolgerung.

Die Getreidewerte des Profils Haftenkamp a sind im Durch- 
schnitt nur halb so hoch wie im unteren Profil. Nur die Bucb- 
weizenk urve bleibt in gleicher Hohe; sie nimmt wie im 1. Profil 
die Zonen von 2000 bis 500 v. d. Ztw. ein. Der Buchweizenanbau 
lauft deutlich dem intensiven Getreidebau, dessen Beginn wir in 
beiden Profilen mit 500 v. d. Ztw. berechnen konnen, voran. Im 
Profil Haftenkamp a fallt die eine Liicke in der Getreidekurve 
zu Beginn des 1. Jahrtausends v. d. Ztw. aus. Kornblumen haben 
ihre Pollen nicht bis zu dieser Stelle streuen konnen.

Die extrem holien Getreidewerte von 104% um 200 v. d. Ztw. 
im Profil Haftenkamp werden im Profil Haftenkamp a nicht ent- 
fernt erreicht, ein Beweis fur die geringe Streuweite des Getreide- 
pollcns. Jene extrem bohen Werte deuten auf die unmittelbare 
Nahe eines fruheisenzeitlichen Ackers der Siedlung Haftenkamp 
hin. Wie die ferneren Untersuchungen zeigen, lallt diese Acker- 
erweiterung in die Zeit einer starken Volksvermehrung, und wir 
haben Grund zu der Annahmc, dali es die starkste Ausbreitung 
unserer germanischen Yorfahren im Laufe ihrer langen Geschichte 
war. Klimatisch fallt die Yolksvermehrung in die Zeit einer aufier- 
ordentlich heftigen Klimaversclilechterung. Jene ungiinstige Pe- 
riode hat also den A nlal.5 zu einem Kulturanstieg gegeben. Das 
Areał des Aekcrbaus wurde zum zweiten Mai nach der alteren 
Bronzezeit iiber das Urareal der alten Eschwaldboden auf die 
Heid en hinausgetragen.
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l)ie Pro fi le  Esche und Escherfe ld
Wie schon bci der Besprechung des geologischen und geo- 

graphischen Charakters des Yeclitegebietes ausgefiihrt ist, spricht 
alles fur eine alte und anhaltende Besiodlung des Gebietes- 
Die geschutzte Lagę, die Nahe eines wasserreickcn Flusses, leicht 
zu bearbeitende Boden werden ais wichtige Faktoren der urge- 
schichtlichen Siedlungsvorgange dargestellt. Wie schon Grad- 
mann in genialer Weise sak, muli der Ursiedlungsvorgang auck 
eine gewisse Waldlichte zur Yoraussetzung gehabt haben. Be- 
kanntlich fand Gradmann in dem von ihm untersuchten siid- 
deutscben Gebiet eine Ubereinstimmung von dichter urgeschickt- 
lieher Besiedlung und dem Areał gewisser Steppenpflanzen. G rad
mann glaubte deshalb fiir die Bronzezeit, die nacłi den Fundeu 
die Hauptsiodlungszeit war, eine Auflichtung der W alder und 
erneute Ausbreitung der Steppenelemente annehmen zu miissen, 
wiihrend cr spiiter diesen Vorgang in die jiingere Steinzeit zuriick- 
verlegte. Besonders Bertsch brachte iiberzeugende Beweise. 
dali fiir die in Frage stehenden siiddeutschen Gebiete in der Bronze
zeit von einem Steppenklima oder Auflichtung der Walder niclit 
die Rede sein konnte, im Gegenteil um diese Zeit sich die Walder 
durch die schnelle Ausbreitung —- besontlers der Buclie — iiberall 
schlossen.

Bertsch selbst nahm nur fiir einen Teil der Eickemischwald- 
zeit einen Steppenwaldcharakter an, namlich fiir den friihen Teil, 
der noch hohe Hasełwerte besitzt. Wenn wir auch — wie da? 
von anderer Seite geschehen ist -  , die hohe Beteiligung von Eichen- 
mischwaldarten innerlialb eines Diagrammteilcs nicht ohne wei- 
teres ais den absoluten Beweis fiir Walddichte der betreffenden 
Zeit ansehen diirfen, so hat doch Bertsch  das Kichtige getroffen- 
wenn er wenigstens fiir die Haselreichen friihen Eichenmischwald- 
spektren noch eine geringe Walddichte annimmt.

W ir miissen ja  stets bedenken, dafi u. U . wenigc lich t gestellte Baum e 
m chr Pollen  produzieren  ais entsprechendc dichte W alder desselben Areals. 
Je,der Iorstk en ner weilł, daB durch D ichtstellen die Fertilitat herakgesetct 
ist. F,s ist deshalb aus der PoIlenfrequenz n icht in  crster Linie die W alddichte, 
sondern die Fertilitat abzuleiten, die ohne weiteres auf das K lim a zuriick' 
zufuhren ist. Erst in  zw eiter Linie k om m t die K onkurrenz der W aldarten 
in Betracht, besonders in der Ebene, wo im  Gegensatz zu den Gebirgen W ald- 
liicken weit haufiger gewesen sind.

D urch eine system atische U ntersuchung sehr diclit entnom m ener Profil' 
serien in  mehreren deutschen M oorgebieten seitens des M oorinstituts der 
D eutschcn Forschungsgem einschaft, lieBen sich Beweise erbringen, daB selbst 
wiihrend der subatlantischen Schattenw aldausbreitung noch  iiberall W ald- 
liickcn  bestanden. Diese sind in  den atlantischcn W ilk iem  n och  grijBer gc* 
wesen, und in  den spiit- und endeiszeitlichen Perioden v on  einer diclitei’
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Bewaldung zu sprechen, wie es F ir b a s  glaubte tun zu miissen, diirfte eincr 
der Irrtiim er sein, zu dencn die an A bw egen so reiche pollenstatische M ethode 
sehr leieht fiiliren kann.

Wenn Bertscb  den urgeschichtlichen Siedlungsvorgang niclit 
klaren konnte, so lag das gewifi an dem ,,Siedlungsintervall“ , 
das die Vorgescłiichtsforschung gerade zu seiner Zeit bewuljt 
betonte. Dieses „Siedlungsintervall“  Iost sich gegenwiirtig mit 
zunehmender Schnelligkeit in Nichts auf, besonders auch seitdem 
wir wissen, dafj die Hauptsiedlungsperiode des Mesolithikums 
jiinger ist, ais man zunachst annalim. Diese Perioden des sog. 
Campignien und Tardenois ien  haben aber auch in den von 
Gradmann und Bertscli  untersuchten Gebieten die Hauptrolle 
gespielt. Auch in Siiddeutschland diirfte in diese Perioden die 
Entwicklung des Ackerbaus zu verlegen sein. Zeitlich umfabt 
jener Siedlungsvorgang die Zeit von 6000 bis 5000 v. d. Ztw., 
also gerade jenes Jahrtausend, das in den Pollendiagrammen 
bohe Iiaselwerte allgemein besitzt. Zweifellos dienten jene damals 
stark verbreiteten Haselgebiische mit ihren Friichten ais Haupt- 
nahrung der auf der Stufe der Sammler sich hefindenden Ursiedler. 
Man hat zeitweise aus den ungcheuren Massen der Steingerate 
jener Leute auf ein Nomadenleben derselben sclilieBen wollen. 
Richtiger ware es, auf relativ individuumreiche Volker zu schliefien. 
Ebenso siclier diirfte ein teilweises Abwandern dieser Menschen 
in dem 4. Jahrtausend v. d. Ztw. erfolgt sein; ein anderer Teil 
blieb jedenfalls seBhaft und ging zum Ackerbau iiber, der sich 
schon fruher aus einem Hackbau entwickelt hatte.

Die entsprechenden Kulturen der Meereskusten konnten einen 
anderen Entwicklungsverlauf nehmen. Bekanntlich ist ein grober 
Teil der Kjokkenmbddinger-Kulturen in den Randgebieten der 
siidlichen Ost- und Nordsee wahrend der sog. Litorinatrans- 
gression untergegangen.

TJns interessiert nun besonders eine dritte Gruppe von mittel- 
steinzeitlichen Siedlern, namlich die kulturgeschichtlich dem 
Tardenoisien angehorenden FundkompIexe an den norddeutschen 
Seen und Fliissen, dereń Zahl sich durcli die Dntersuchungen 
der letzten Jalire ungeheuer erhoht liat und noch st.ets erhoht. 
Schon diese gewi!3 dichte Besiedlung laBt die Vermutung auf- 
tauchen, dal3 bereits jene Leute den Ackerbau kannten. Diese 
Kulturen sind auf Sandboden beschrankl und sie sind in den 
Flubdiinen stets vorhanden.

Trotzdem den beiden emslandischen Forscliern W o l f  und 
Rink nur eine relativ kurze Zeit zur Verfiigung stand, haben 
sie in ihren Beobaclitungsgebietcn iiberall die Tardeno is -K ul tur  
■cntdeckt, und im Unteremsgebiet ist einer dieser Platze (Rliede)
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fur eine spezielle Untersuchung herausgestołlt, woliei der Nachweis 
des mesołithischen Aekerbaus zum ersten Mai gelang. Seine 
Spuren fanden wir auch bei einor Untersuchung im Vechtegebiet 
(Profil Esche), ohne dafi diese Fundę zunachst ausgewertet wurden. 
Da an. derselben Stelle (Winkelmanns Esch) l)ei einer speziellen 
Untersuchung diese friihen sporadischen Getreidewerte wieder 
angetroffen wurden, diirfen wir auch fiir Bentheim mesołithischen 
Ackerbau (Hackbau) voraussetzen. Besonders klar aber wird das 
Siedlungsbild in der jiingeren Steinzeit, wo bereits Gartenbau 
mit Obstsorten neben Getreidebau nachgewicscn werden kann. 
Voriibergehender Riickgang desselben trennt die jiingeren Sied- 
lungsperioden von der steinzeitlichen.

Wir haben also in dem Talsandgebiet des Vechtetales ein 
sehr altes Kulturzentrum zu suchen, und die volkskundlićli go 
auffalligen Eigenarten dieser Landschaft kommen entwicklungs- 
geschichtlich in eine neue Betrachtungsweise. Die Bevolkerung 
zeigt neben nordischen vorwiegend falische, altertiimliche Ein- 
scliliigc. (Siehe Fotos der Bauerin aus Esche und des Moorbauern 
Wulfe Harm aus Georgsdorf, Tafel 55 u. 56). Das Festhalten ani 
Alton und Uberlieferten tritt kaum irgendwo so stark in Erschei- 
nung wie in der Grafschaft Bentheim. Hier wohnt eine Bevolke- 
rung, die sieli buchstablicli ihr Land selbst seit Urzeiten geschaffeii 
hat. Eine Fahrt durcłi dic alten Eschsiedlungen Bookholt, Bi- 
molten, Osterwald, Esche, Scheerhorn, Bathorn und Kingę lehrt 
das mit aller Anschaulichkeit. Erstaunlich ist die Dichte der 
alten Esche und Kampc, die nur von den einzeln liegenden Gohofteri 
unterbrochen sind. Doch nirgends ist das Bild der an ostdeutschen 
Landschaften so unangenehm auffallenden „Kultursteppen“  ent- 
wickelt. Jeder Esch, jeder Kamp ist umwallt. (Siehe Bild 29- 
Am Esch in Bimolten.) Bei jedem Hof liegt ein „Busch“ , nieisten? 
mit Eichen oder selteuer Buehen und sehr haulig mit undurch- 
dringlichem Stechpalmengebusch unterwachsen. Die scheinbare 
Regellosigkeit in der Anlage der Esche, die vielfach gewundenen 
Wege, die anmutigen Walder und Gehofte vollenden das Bild der 
in sieli abgeschlossenen harmonischen Waldsiodlungslandschaft- 
die unserem Volke eigen ist. Ein artfremder Forsclier mag erstaunt 
sein, wenn an solchen Platzen die groBen Zusammenhange der 
Kulturentwieklung bei Bodenuntersuchungen mit unseren neuesten 
Metlioden sich auftun; dem arteigenen Untersucher werden sic 
nicht Munder nehmen.

Wer aus diesem Volke stammt, weifi von jenen Uberlieferungeii 
aus grauer Vorzeit, die dort in einem Maile lebendig sind, wie 
kaum irgendwo sonst.



Das Yeclitegobiet. 63

Aus der E sch la n d sch a ft des V ech tegeb ie tes  wurden 
5 Profile analysiert, von denen das Profil „Esche“  in einer Ver- 
offentlichung schon Łekanntgegeben wurde. Die Profile sind so 
ausgelegt, dafi eine vollstandige Ubersicht des Gebietes erreicht 
wurde. Die Auswalil der Probenentnahmestellen erfolgte durcli 
meinen Freund A. Buddenberg-Bimolten, dessen langjahrige 
Beobaclitung des Gelandes sowie seine speziellen Vegetations- 
studien ausschlaggebend fiir den Erfolg der Untersucliungen 
wurden. Wie schon die iibrigen Untersuchungen erkennen liefien, 
spiegeln die Pollenspektren in erster Linie die lokalen Bestande, 
bzw. dereń Entwicklung wiedcr. Auch die Getreidekurven sind 
im iiberwiegenden Mafie der Ausdruck der unrnittelbar benack- 
barten Acker. Da es sieli um Heideboden handelte, konnten 
wenigstens in den alteren Phasen die bereits beschriebenen gleicb- 
mafiigen Intervalle der Bleiclisandscbichtfolgen bei der Berecbnung 
der Zeitabstande zugrunde gelegt werden. Nur das Profil Escher 
Feld bildet in dieser Beziehung eine Ausnahme und ist lediglich 
mittels der Pollenspektren datiert worden.

Allen Bentheimer Profilen gemeinsam ist die niedrige Be- 
teiligung der Faf/us- und Carpinus-Kurve, und damit bilden diese 
Diagramme den Ausdruck des westeuropaisclien Heide- und 
Eichengebietes, das bis Westfrankreich reicht. Diesen wcst- 
europaiscben Gebieten ist ferner die niedrige Beteiligung der 
Nadelhiilzer Pinus un<l Pir.ea eigen. Dieser sehr auffallige Mangel 
ist nicht allein fiir die gegenwartige Vegetation charakteristisch, 
sondern lafit sich wahrend der gesamten postglazialen Phasen 
seit dem Boreal auch in den Diagrammen verfulgen.

Wenn nicht lokale Walder das Pollenbild beeinflussen, ist die 
bruchwaldbildende Erie durchaus vorherrschend. Das gilt auch 
besouders fiir die Fleidestrecken, die stets rnelir oder minder wald- 
frei w'aren.

Das Studium der Bodenprofile zeigt, dafi die Heide bedin- 
genden Ortsteinboden nur stellenweise grofiere Ausdehnung haben. 
Sehr haufig sind sie nur scliollenweise entwickelt. Besonders 
in den Gemarkungen Bimolten und Esche bot sich Gelegenheit, 
solche schollenweise auftretenden Ortsteinboden zu studieren.

Das Profi l  Esche wurde von uns wegen seiner Bedeutung 
bzgl. der Erforschung des Ackerbaus in vorgeschiclitlichen Zeiten 
bereits in einer Veriiffentlichung („6000 Jahre Getreidebau in 
Nordwestdeutschland“ . von Fr. Jo nas und W. Benratli  in 
Feddes Bep., Beih. XCI, 1937, S. 27—34, Taf. X V —XVIII) 
behandelt.

Lnmittelbar neben dem ersten Profile entnahm A. Budden- 
berg im Herbst 1936 ein 2. Profil in engen Abstiinden. Wahrend
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der Probenabstand des 1. Profils 4 cm betragt, wurde er im li
an I 1 cm im unteren Abschnitt licrabgesetzt. Die Untersuchungs- 
ergebnisse beider Profile decken sich weitgehend, wie das aut 
Grund unserer Erfahrungen a uch zu erwarten war. Der AufbaU 
ist ebenfalls weitgehend iibereinstimmend und zwar sind scho® 
auBerlich leicht die braunen hangenden Sande von den liegende® 
humosen Bleiclisanden z u unterscheiden. Beide Profile besitze® 
genau 160 cm pollenfiihrende Sandschichten, und zwar liegt der 
Kontakt der braunen Kultursande gegen die Heidesande in deiU 
1. (bereits bekannt gegcbcncn) Profile in 131 cm Tiefe, im 2. (Esche 2) 
bei 129 cm. In beiden Profilen ist eine kraftig entwickelte, asche- 
reiche Schicht festzustellen, die bei dem 2. Profil in 138 cm Tiefe 
liegt. Mittels der speziellen Untersuchung laBt sich diese Brand- 
zonę, die in dem gesamten Ilugel durchlaufend vorhanden ist. 
mit einem charaktcristischen Spektrum unseres Diagramm? 
,,Esche 2“  in Verbindung bringen. Es ist der Beginn eines kraftige® 
Getre ideanstieges ,  ferner die Mitte des Corylus- S tur z es vo® 
seinem bronzezeitlichen Gipfel. Dieser ist, wie in allen speziell 
untersuchten Fallen, deutlich gestaffelt, d. h. nach einem erste® 
Riickgang aus einem bronzezeitlichen Hochststande um 1200 
erholt sich die Haseł vorubergehend, um erst dann unter de® 
10%-Wert abzusinken. Es gibt natiirlicli Diagrammc, wo infolge 
lokaler Haselbestande dieser Tiefstwert nicht ganz erreicht wird- 
doch ist der łlasclsturz in allen von uns speziell untersuchte® 
Fallen in Mitteleuropa festgestellt. Auf Grund geochronologischet 
Untersuchungen konnte er ebenfalls auf rund 600 v. d. Ztw. — 
das ist also die 3. Vernassungszone des Ilichtprofils Joachimsthal — 
(=  Ry III Granlunds) errechnet werden. Unmittelbar vor diese-' 
Spektrum um 600 fallt also die asclicreiche Schicht in den beide® 
Profilen „Esche“ . Diese Ascheschicht (Brandzouc) in 135 cm Tiefe 
lauft aus in die Leichenbrandliaufen des benachbarten Urnę®' 
friedhofes, der aus typologischen Grunden selir genau -— namlicl' 
auf 800 bis 600 v. d. Ztw. — zu datieren ist. AuBer einer gut er- 
haltenen Urnę, die auf der nordlichen Seite des Hiigels bei def 
Abtragung desselben gehoben wurde, sind unmittelbar neben de®1 
Hof Winkelmann bei KultivierungsmaBnahmen schon in friihere® 
Jahren sehr viele TJrnenreste ans Tageslicht gekommen. Auch bei®1 
Pflugen sind im letzten Jahre erneut derartige Fundę in einet 
Reichlialtigkeit geinacht worden, die auf cinen oder mehrer'’ 
Bestattungsplatze schlieBen lassen. Die bislier geborgenen Urnę®’ 
reste stimmen typologisch mit dcm erstgenannten Urnenfu®  ̂
vollig iiberein. Wir haben hier also ganz unzweifelhaft eine Er 
scheinung vor uns, die auf eine yolksreichc Besiedlung dieset 
Gegend um 800 bis 600 v. d. Ztw. schlieBen laBt, ganz in Uberei®'
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stimmung mit dein Befund unserer Getreidekurve, die in diesem 
Spektrum von 9 auf 30% ansteigt. Schon in unserer Veroffent- 
lichung erwahnten wir diesen wiclitigen Punkt der Kulturentwick- 
lung. Die beiden Fcstpunkte des Profils „Esche 2“  um 1200 und 
600 v. d. Ztw., die auf pollenanalytischem Wege gefunden sind, 
konnen also durcli eine genaue prahistorische Datierung ergiinzt 
werden und wir stellen die Ubereinstimmung beider Methoden 
lest. Der Heideboden unterhalb dieses Festpunktes kann mittels 
des schon mehrfach beschriebenen Sedimentintervalls datiert 
werden, was in dem beigegebenen Diagramm geschehen ist. Dal)ei 
wurde die Basis der pollenfiihrenden Sande beider Profile auf 
5900 v. d. Ztw. berechnet. Es ist moglich, daB diese Berechnung 
um ein Geringes zu hoch gegriffen ist, wenn man in Betracht zieht, 
daB in der Nahe dieser Stelle schon ein friiher Ackerbau nachweis- 
bar ist. Im Pollendiagramm des Heidesandes tritt in 150 cm Tiefe 
ein markanter, Ietzter Lindengipfel mit 27% auf; er fallt auf die 
Zeit um 3000 v. d. Ztw. und damit deckt sich ungefahr die Be
rechnung seines Alters durch das Sedimentintervall. Seit diesem 
Zeitpunkte laBt sich der fortdauernde Ri ickgang  der Linden-  
werte fest stellen, und gleichzeitig steigt die Heide von 115 auf 
358% an. Damit zusammen fallt ferner eine vorubergehende 
kraftige Ausbreitung des Wacholders .  Es kann nocli erwahnt 
werden, daB wahrend des lindenreichen friihen Entwicklungs- 
abschnittes von 6000 bis 3000 v. d. Ztw. der Anteil der Glocken-  
heide innerlialb der Heide groBer ais spater ist und daB Eichen 
wahrend der unteren von der Linde beherrschten Spektren nur 
sehr geringe Werte besaBen; dasselbe gilt auch fur die Haseł. 
Da auch in ubrigen Profilen mit sehr hoher Lindenbeteiligung 
stets niedrige Eichen- und llaselwerte gefunden sind, diirfen 
wir darauf schliefien, daB die Lindenbestande haselarm waren. 
Diese Linde n wal der hahen diejenigen Boden besiedelt, dencn 
Ortstein fehlt und gerade an das Vorherrschen dieses Baumes 
scheint das Auftreten der altesten mittclsteinzeitlichen Acker- 
kultur gebunden zu sein. Schon im 1. Profil „Esche“  wurden 
unmittelbar iiber der Basis des Profils vereinzelte Getreidepollen 
festgestellt. von dereń \uswertung wir zunachst absahen. Dieser 
in eine sehr friihe Zeit fallende erste Ackerbau in Deutschland ist 
aber unterdessen von uns in mehreren anderen Gegenden ange- 
troffen, so auch bei der Untersuchung des Profils „Esche 2“  in 
159 bis 158 cm Tiefe. Das entsprache einem ungefahren Zeit
punkte um 5200 bis 5000 und deckt sich mit der von uns entdeckten 
Zonę des Profils Sudfelde bei Rhede. Gleichzeitig ergab die Unter
suchung, daB dieser erste Getreideanbau um 4000 erlosch; er 
steht dort in Zusammenhang mit einer groBen Anzahl Fundę des

Fr. J o n a s ,  Hciden, Walder und Kulturcn Nordwestdeutschlands. 5



66 Fr. Jonas.

Tardenois ien  und bildet das gegenwartig alteste bekannU 
Dokument des Ackerbaus in Europa iiberhaupt.

Die zweite —  sebon in unserer Vorver6fl’entIichung dort ab 
„alteste“  bekanntgegebene — Ackerbauzone hat also ihre Wurzf* 
zweifellos im Mesolithikum und ihr Beginn wurde von uns seiner 
zeit vorsichtig mit 4000 v. d. Ztw. datiert, wahrend sie nunmeb 
an Hand unseres neuen Materials bis 4400 zuriickreicht. Dirs* 
zweite Getreidebauzone umfaBt nacłi der neuen Untersuchung z\'łl 
Jahrtausende — von 4200 bis 2200 v. d. Ztw. —, also die gesamw 
jungere Steinzeit. Sie ist begleitet von einer ebenfalls mit niedrig*’'1 
Werten vertretenen Buchweizenkurve und einer Obstkurve. I'1 
dieser (Jbstkurve wurden die Pirus- und /'nmw.s-Pollen auBer d?*1 
kleinen Prunus-spinosa- und Pr.-poduś-Pollen zusammengefafi1 
(s. unsere Ausfiilirungen a. a. O.). Die Obstkurve zeigt gegen Mitt1 
der jiingeren Steinzeit einen plotzlichen Anstieg, an dem dft 
„Pirus“ mTyp mit 34% beteiligt ist. Das ist eine sehr auffallig1 
Erscheinung, besonders wenn man uberlegt, daB dieser Obstba’1 
eine ausgesproehene SeBhaftigkeit voraussetzt, anderseits al"'( 
einen Anklang an das Sammlerstadium des ausklingenden Mes|V 
lithikums bedeutet.. Es mu!3 in diesem Zusammenhang auf d": 
Vorkommen lialbverwilderter Apfel in den Knicks der Siedlunł 
Esche hingewiesen werden, auf die uns A. Buddenberg  ausdriick 
lich aufmerksam macbte.

Zwischen den Spektren um 2200 und 1200 v. d. Ztw. wurdf' 
bei der speziellen Untersuchung keine Getreide-, sondern n'|f 
Fagopyrum- Polh>n festgestellt. Auch die Obstkurve ist v «'f 
scbwunden und tauebt erst gleichzeitig mit den Getreidewertf1' 
der Fruheisenzeit wieder auf. Die bronzezeitliche Fagopi/ru 
Kurve ist aus Bentheim nicht allein im Profil „Esche 2“ , sonderl' 
auch in den Profilen Haftenkamp a und b und Bookbolt festgesteH* 
Es ist nicht unmoglich, daB dieser Buchweizenanbau zusamnie,r 
hiingt mit MiBernten des steinzeitlichen Weizenbaus, andersei* 
wissen wir, daB zu Beginn der Bronzezeit neue Bevolkerungswell<’1 
das Gebiet erreichten. Es lauft also der jiingeren Getreidezfi’1 
eine ausgesproehene Buchweizenzone voraus. Noeh gegenwaB1' 
laBt sich bei Heidekultivierungen im Hiimmling feststellen. d;̂  
die Bauern mit VorIiebe zuniichst Buchweizen in die frischen Heid1 
boden siien. Ferner wird auf den alten Eschen, die dem Rogg^’1 
anbau unterworfen sind, gern mehrere Jahre lang Buchweiz<‘: 
anbau zwischengeschoben (s. Bild: Buchweizenfeld auf dem Ef( 
in Bimolten).

Van Giffen hat durch seine grundlegenden Untersuchung1' 
der Kreisgrabenbrandkultur bewiesen, daB es wahrend dieser Fr*'*1 
eisenzeit sich um eine plotzliche Zunahme der Bevi)lkerung liand*'*
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Er schliefit daraus — und glaulit das a uch mit der Typologie der 
GefaBe beweisen zu konnen —, daB diese Bevolkerungszunahme 
durch Einwanderung be<lingt ist (er glaubt allerdings nicbt sagen 
zu kOnnen, ob es Kelten oder Germanen gewesen sind); doch stellt 
er eine Unterbrechung dieser Kultur um die Zeitenwende fest. 
Diese archaologischen Befunde erfahren die beste Bestatigung 
durch die Untersuchung eines friiheisenzeitlicben Urnenfeldes bei 
Rhede (Sudfelde). Um die Zeitenwende beobachten wir im Profil 
„Esche 2“  einen voriibergehenden Riickgang der Getreidewerte 
und erneutes Auftreten des Buchweizens.

Die Zeitrechnung der Spektren des braunen Kultursandes 
— wie in der Vorver6ffentlichung S. 42 schon beschrieben ist — 
ergab fur 6 cm Sediment 70 Jahre Sedimentationsdauer. Auch die 
Schwankungen der Getreidewerte wahrend der historischen Zeit 
wurden bereits ausgewertet. Die Tafel Esche, Hof Winkelmann, 
zeigt in anschaulicher Weise das AusmaB dieser Schwankungen.
Es wurde schon gesagt, dafi die jeweilige Zunahme der Getreide
werte mit einer Abnahme der Heidewerte, also einer Verkleinerung 
des Heideareals parallel geht. Ebenfalls wurden schon in der Vor- 
veroffentlichung die in die Augen fallenden katastrophalen Stiirze 
der Eichcnkurve ais Auswirkung der Sachsenrodung gedeutet. 
Nach einem voriibergehenden Anstieg der Getreidewerte um 
900 n. d. Ztw. erreicht die Kurve 100% kurz vor 1200 n. d. Ztw. 
Dieser Hiiliepunkt wird in den folgenden 7 Jahrliunderten nicht 
mehr erreicht, doch lassen sieli kleine Gipfel wahrend dieser Zeiten 
— um 1500 und 1600 —  feststellen. Die letzten drei Tiefstande 
der Getreidekurve fallen mit Kriegszeiten im Yeclite- und Ems- 
gebiet zusammen, was bereits in der Vorveroffentlichung aus
gewertet worden ist. Die jiingste Ausbreitung des Roggenanbaus 
seit dem Ende des 30jahrigen Krieges bringt die Getreidekurve 
auf 130 bzw. 135%. Diese relativ groBe Menge ist dadurch bedingt, 
daB die Probenentnahmestelle an zwei Seiten von Ackern um- 
geben ist.

Die Untersuchung des Profils Esche bietet Gelegenlieit, eine 
Reihe Kulturpollen in subfossilem Zustande zu studieren. Der 
Erbaltungszustand der betreffenden Schichten ist, wie wir schon 
in unserer Vorverbffentlicliung ulier das Profil erwalinten, infolge 
der konservierenden Beimengung von Flugasche ein sehr guter, 
jedenfalls besser, ais die Pollenerhaltung in den benaclibarten 
Flachmooren des Gehietes. Diese Moore sind leider alle relativ 
jung, d. h. sie beginnen ihren Aufbau erst seit der Klima - 
verschlechterung um 1200 v. d. Ztw. bzw. erst um 200 oder 1200 
n. d. Ztw. Besonders haufig sind Flachmoore aus dcm letzt- 
genannten Zeitpunkt, und diese sind gegenwartig noch in un-
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gcstortem Wachstum begriffen und haben 30 bis 50 cm Torf ab- 
gclagert. Bei diesen Flachmooren handelt os sieli nur um Carex- 
Torf, der aus einer Reihe von Kleinseggengesollschaftcn entstanden 
ist, die sich noch gegenwartig gut studieren lassen.

Auch Bruchwalder  sind im Gebiet von Esche stark ver- 
breitet und lagern durchschnittlich auf sebr geringer Torfunter- 
lage. Hochmoore fehlen im ganzen Gebiete vollstandig. Da# 
nachstliegende ist das Georgsdorfer Hochmoor und befindet sich 
von Esche rund 10 km entfernt. Infolgedessen scheidet es zur 
Beurteilung subfossiler Kulturpollenschichtcn ganz aus. Die Unter- 
suchung der Heideboden ist daher die einzigste Mogliclikcit fur 
ein solches Studium. Das besonders giinstig gclegcne Profil bei 
dem Hofe Winkelmann-Esche verdient also besondere Aufmerk- 
samkeit, zumał es sich hier ausnahmsweise um einen Hiigel handelt. 
der eine ungestorte Ablagerung seit altesten Zeitcn besafi, und zwar 
unmittelbar innerhalb der Esch- und Kamplandscliaft. Leider 
ist es unseren Mitarbeitern bisher nicht gelungen, 1'iir Vergleichs- 
profile einen zweiten, ahnlich giinstig gelagerten Punkt ausfindig 
zu machen, weil in den Eschlandschaften der emslandisclien und 
Bentheimer Dorfer selbst die toten Winkel und die von der K ultivie- 
rung ulirig gelassenen Heideflecken durch Schaftrift und Plaggen- 
stich intensiv genutzt werden.

Erst neuerdings wird aucb der Hiigel bei dem Hofe Winkel- 
mann abgefahron. Wenn das bisher niebt geschah, so diirfcn wir 
denGrund darin suchen, dafi bier eine vorgeschichtliche Begrabnis- 
statto vorliegt und das emslandische Volk wulJte bis vor kurzeń* 
die t berlicfcrung solcher Stellen zu bewahren.

Das Profil „E s c h e r  F e ld “  stellt den Typus der wacholder- 
reiclienTalsandlieiden dar. Der an die Esch- und Kamplandschaften 
der Dorfer sieli unmittelbar anschlieOende Heidegiirtel — hier wir 
im iibrigen Nordwestdeutschland ,,Feld“  genannt — ist Plaggen- 
nutzung unterworfen gewesen und wird erst neuerdings in schneller 
werdendcm Tempo kultiviert. Auf den Eschen hat dafiir der 
Kunstdiinger seinen Einzug gehalten.

Die Kulturentwicklung bei Esche hat folgenden Verlauf ge- 
nuinraen: In den steinzeitliclien Siedlungsperioden war infolge der 
geringen Bevolkerungsdichte die Ackorkultur auf die besten Bóden 
in der Nahe der Fliisse beschrankt. Die haufigen Flugaschezonen 
und die noch liohen Heidewerte in der Nahe der Esche beweisen- 
dafi man damals Ackerboden brach liegen liefi, und diese inzwischeD 
verheideten Platze spater wieder brannte und darauf wie der in 
Kultur nahm. Der friihe Buchweizenanbau diirfte auł 
diese bodenstand ige  H c id ebrandkultur  zuriickzufiihreW 
sein. Besonders dic schnelle Volksvermehrung zu Beginn der



Das Yeclitegebiet. 69

Friiheiscnzeit veranla!3te nicht allein eine Erweiterung der Acker- 
bauflache in die Feld- und Geestheiden liinein, sondern auch eine 
intensive Nutzung des alten Ackerbodens der Esche. Diese jung- 
germanisebe Bevolkerung wandte also erstmabg die Plaggen- 
diingung kurz nacb der Zeitenwende an. In dieser Zeit beginnt 
namlich das regelmafiige Auswehen von Kultursanden aus Ackern 
(siehe „Esche 2“ ). Gleicbzeitig gebt die Heide in den Esehland- 
schaften bis auf geringe Reste zuriick. Diese zum Teile bis zur 
Gegenwart liegen gebliebenen .,toten Enden“  und Heidewinkel 
(siebe Flurverteilung in Esche) diirften zunaehst fiir den Plaggen- 
stieb ausgereicbt baben. Erst wahrend der mittelalterliehen 
Kampsiedlung wird man in den naher gclegenen Feldgebieten 
Plaggen gestochen liaben. Einen gewaltigen Uinfang nabm der 
Plaggensticli seit dem 30jahrigen Kriege ein. Mit dem ausgehendcn 
17. Jahrhundert lesen wir in den landesherrbehen Verfugungen 
iiber Zuteilung von Feldgebieten an einzelne Dorfer oder Rauern 
zwecks Plaggensticbs oder Hiebs. Die dichte Besiedlung des 
Vecbtetales zwang zu solcben Einteilungen, da sonst Streitereien 
zwiseben den Dorfern unvermeidlich wurden.

Die Folgę des seit langen Jahrbunderten geiibten Plaggen- 
dungs auf den Eschen ist einerseits die allmahliche, aber standige 
Erhohung derselben, anderseits aber eine fortdauernde Boden- 
entnabme in den Feldstrecken. Letztere labt sich dureb Unter- 
suebungen auch dann belegen, wenn langst wieder gescblossene 
Heide den abgeplaggten Boden bedeckt. Es feblen in solcben 
Fallen die jiingsten Flntwicklungsphasen der Boden ganz (siebe 
Profile Bookholt/Bentheim und Steenfelde-Ostfriesland).

Die I beiliobung der Esche betragt niebt, wie in der Literatur 
iiberall zu lesen ist, I m, sondern in Bentheim stellten wir Escb- 
macbtigkeiten von 1,50 m bis 2 m fest (so in Bimolten und Book- 
holt, siebe Bild aus letzterem Orte).

An den alten Scbaftriften Iassen sich Bestimmungen ibrer 
im Laufc der Jahrbunderte wechselnden Nutzungszeit vornebmen. 
Eine friiber angestellte Untersucbung im nordlichen Teil des 
Kreises Aschendorf ergab fur die Scbaftriften dort ein Alter von 
200 bis 600 n. d. Ztw.

In friiheren Siedlungsperioden hat nach der etnslandischen B odenunter- 
snehung S c h a fz u c h t  groCeren I mfanges nicht stattgefunden. Schafherden 
und Schafer sind also ein Produkt jtingerer Zeiten und nicht —  wie das 
poetische Heirnatschriftsteller so haufig darstellen das „a lteste  G ew erbe" 
dieser Landschaften.

W ie steht es nun m it den bisherigen E r k la r u n g s v e r s u c h e n  d e s  
V e r h e id u n g s v o r g a n g e s  ? TTnentw egt wurde bis zur Gegenwart die A uf- 
fassung vertreten, daI3 die V erhcidung erst m it A ufkom m en der Schaftrift 
und des Plaggenstichs begann. (Siehe die einschlagigen Arbeiten von  T i ix e n  
und D t w e r s . )  Yersuche, aus der pollenanalytischen Gntersuchung vOn
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M oorprofilen Schliisse au f die V erheidung der Sandflachen zu ziehen, ent- 
behren n icht einer gewissen K om ik, wenn man nam lich liest, daIj der Ver- 
heidungsvorgang unbedingt in die B ronzezeit gelegt werden mufi. Die be- 
treffenden Forscher haben dabei auljer acht gelassen, dali gerade in der Bronze
zeit in vielen M ooren sich starker H eidew uchs entw ickelt hatte. Erst seit 
1932 sind wir au f dem  W ege, eine vorbehaltfreie H eideforschung in Gang zu 
bringen, und schon die ersten Vorveroffentlichungen aus dicser Reihe, die 
zuniichst isoliert, dann auf erweiterter Basis im  M oorforschungsinstitut 
bearbeitet wurden, zwingen die Anhanger der alten Theorie zu den merk- 
w iirdigsten Erklarungsversuchen.

Es ist bezeichnend, dai3 nur e in  m it Pollenanalyse sich beschaftigender 
Forscher, nam lich F ir b a s ,  und zwar auch m it V orbehalt sich dieser „K rucken - 
th eorie" (In filtration  norm aler Pollenspektren von  oben her) anschlofi. Fort- 
schritte in  der H eideforschung haben diese K ritiker n icht gebracht. Zwar 
stehen wir erst am  A nfang der H eidebodenforschung, doch  lassen sich schoD 
je tz t eine R eihe Forschungsgebiete nennen, die die grofiten Anregungen vor> 
dieser neuen Forschung zu erwarten haben. Die em slandischen Heideprofile 
bilden  Beispiele dafiir genug.

Auch im Profil „Escher Feld“  lassen sich zwei jungerf 
F l u g s a n d z o n e n  einigermaficn genau (siehe Einschrankung 
weiter oben!) zeitlich bestimincn. Die erste Flugsandzone (von 
38 bis 52 cm Tiefe entfallt auf die mehrfach erwahnte grofif 
und intensive Siedlungsperiode seit Beginn der friihen Eisenzeit 
bis uber die Zeitcnwende hinaus, die zweite Einlagerung hellen 
Dtinensandes entspricht dem Mittelalter (1200— 1400 n. d. Ztw.)- 
Damit besitzen wir zugleich Anhalte fur das Alter der Duneo 
des Escher Feldes. Es handelt sich um reihenweise gelagertc 
Kuppendtinen, die das sogenannte „Escher Venn“  am Rand*’ 
begleiten. (Siehe Bild 25 vom Escher Feld.)

Seit dem Beginn des vorigen Jahrhunderts wurden dieŝ  
Dunen im Zuge der behordhch befohlenen Befestigung derWander 
diinen mit Kiefern bepflanzt. Gegenwartig sind von diesen Bt” 
stiinden nur noch Reste vorhanden, und der Wind beginnt bereit' 
wieder an den Sanden zu nagen. Das Profil „Escher Feld“  wurd*' 
am Ostfufie dieser Diinen in der Wacholderheide entnommfD1 
Das reiche Yorkommen des Wacholders hat die Ausiibung dcr 
Plaggenstichs hier stellenweise gehindert, so dalj es gelang, eh1 
ungestortes Heidebodenprofil mit vollstandiger Entwicklung !)•" 
zur Gegenwart zu bekoinmen. Dieses Profil bildet zugleich ei*1 
gutes Beispiel fiir die Entstehung einer Wacholderheide. D1*’ 
untersten 18 cm des Profils sind aus einem rotlichen Flugsai^ 
gehildet, der pollenfrei ist. Auch der liegende, aullerst bartę Or*' 
Stein ist pollenfrei, so dafi uber die Bildung dieser beiden Schichtc11 
nichts zu sagen ist. Die von 92 cm Tiefe an entwickelten PoJIe*1' 
spcktrcn der Heidesande decken sich mit denjenigen des Profil 
Esche so weitgehend, dali sie auf Grund der Datierung des vorig,,,‘ 
Profils ehenfalls zeitlich gegliedert werden konnen.
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Jedenfalls fehlte im Boreal an beiden Platzen eine dichte 
Iłeidevegetation, die den Boden vor Aufarbeitung'durch den Wind 
schiitzte und erst wahrend der Lindenphase nebmen die Heide- 
werte mil iiberwiegender Beteiligung von Calluna schnell zu. 
Sclion vor 3000 sind am ..Escher Feld“  Spuren des Ackerbaus 
wahrnelimbar. Um 5000 v. d. Ztw. ist ein erster bober, annahernd 
500% erreicliender Heidegipfel vorhanden. Kurz vor 3000 be- 
ginnt aucb der Wacbolder mit niedrigen Werten, die bis zum Ende 
der Bronzezeit sich kaum verśindern, aufzutreten. Seit 3000 v. d. 
Ztw. kommen aucb vereinzelt Fcigus und Cnrpinus vor und gleich- 
zeitig ist die Tilia-Kurw  im schnellen Riickgang begriffen.

Die Heideentwicklung des „Escber Feldes“  deckt sicb mit 
derjenigen der iibrigen emslandiscbcn Profile. Nach dem friihen 
Hochststande erfolgt ein schneller Riickgang der Heidewerte. 
Ein zweiter ausgepragter Heidegipfel liegt ebenso wie iin Profil 
„Esche 2“  unmittelbar vor dem spatbronzezeitlichen Haselgipfel. 
Sebr aufscblufireicb ist das Zusammenfallen von Flugascliezonen 
mit voriil)ergehenden Riickgangen der Heidekurve. Eine solcbe 
Flugasehezone aus der Zeit vor 600 scłiliefit die schon erwahnte 
Flugsandeinschiittung unvermittelt nach unten ab. Seit dieser 
Zeit — also der subatlantischen Klimaverschlechterung — beginnt 
der Wacholder sich in der Heide starker auszubreiten. Diese Aus- 
breitung wird nach der Klimaverschlechterung durch zwei plotz- 
Iicłie Rtickschlage unterbrochen. Wir fiihren sie auf Heidebrande 
zuruck. Gleichzcitig erlebt aucb die Eiche einen sehr eharakte- 
ristischen Riickgang (Sachsenrodung!). Die erste nennenswerte 
Ansiedlung von Eicben in naherer Umgebung geschah spat, 
namlicb zur Friibeisenzeit, ein Symptom der emslandiscbcn Heide- 
eichenwaldent wieki ung.

Der letzte ausgepragte Heidegipfel fallt mit dem Beginn der 
W acho lderausbre i tung  zusammen, der Riickgang der Calluna- 
Werte von diesem Punkte ab ist also ein Zeichen fur die Kon- 
kurrenz der Heide gegen den Wacbolder. Hi/pmim-Sporen- und 
-Blattreste sowie Fleclitenreste miseben sicb dem Heideboden 
seit Beginn der Wacholdervermehrung bei. Die Heide bat also 
das fur sie typische Mosaikbild erbalten, d. h. es wechseln die 
Ca/Zwma-Kleingesellschaften mit den moosreiehen Junipcrus-G-e- 
sellschaften ab.

Die letzte kraftige Ausbreitung des Wacbolders beginnt 
— ebenso wie am Isterberg — um 1200 n. d. Ztw. Sie geht in 
beiden Profilen mit einer Kiefernvermehrung parallel. In beiden 
Heiden bringt es der Wacholder bis zu 50% der Baumpollensumme. 
Der Anteil von Ericatelralix an der Heide ist seit der Zeitenwende 
standig gewachsen.
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Das Erloschen der letzten Bu cli en in der Siedlung Esche 
lafit sich an Hand des Profils „Escher Feld“  genau verfolgen- 
Der letzte Eicł iensturz diirfte in die Zeit des 30jahrigen Krieger 
fallen. Das selionungslose Aushauen der Eicłien zu dieser Zeit 
hatte zur Folgę, dali der Landesłierr. Graf zu Bentheim-Steinfurt- 
nach dem Kriege strenge Verfiigungen erlassen inuBte, um det' 
Ausfall wieder wett zu maclien.

Die Getreidekurve des Profils „Escher Feld“  zeigt seit der 
Friiheisenzeit eine dauernde langsame Zunahme mit einer Unter- 
brechung (um 800 bis 900) zur Zeit der Cliristianisierung des Ge- 
bietes (sielie auch Profil Esche!). Seit dem ausgehenden Mittcl- 
alter steigt die Getreidekurve plótzlich auf 126% an, um dann bi' 
zur Gegenwart bis auf 32% wieder zuruckzugelien.

Diese plćitzliche Zunahme ist auf die Anlage eines grobel1 
Kamps —• des sogenannten „Lankamps“  — in unmittelbarer Nahe 
der Profilentnahmestelle zuruckzufuhron.

Die Pro fi le  B ook h o l t  und Bimolter  Loh
Beide Profile stehen im Zusammenhang mit der Untersuchun£ 

glazialer Tonę und Torf lager ,  die in 2—3 m Ticfe untef 
Oberflache an diesen Stellen angetroffen wurden und die am an* 
gcgebenen Orte ausfuhrlich besclirieben wurden. Weiter nach obei1 
zu folgen weif3e Sande, braune Ortsande (aufgearbeiteter Ortstein)- 
Bleichsande und Humusschichten.

Mit der Erforschung der erwahnten Ton- und Torflager wirJ 
es moglich sein, auch eine Gliederung  der Talsandauf" 
fi i llungen der alten Urstromtaler  vorzunehmen. Die Profil' 
entnahmestclle B o ok h o l t  befindet sich unmittelbar am Rand*- 
einer schmalen Senke in den sonst ebencn Talsanden, die z w ar 
parallel zum Vechtetal verlauft, aber keine Verbindung mit ilu'1 
besitzt. Diese Senke lafit sich rund 700 m in der Heide verfo!gefl 
und ist heute zum grofiten Teil durch Wiesen ausgefiillt. Wie dif 
umliegenden Bauern berichten, fand auch Torfgewinnung friihcr 
dort in der Form des „Baggerns“  statt. Es handelt sich ab*’ 
wahrscheinlich um einen bereits im Glazial angelegten Fluflari" 
der im friihen Postglazial zunachst trocken lag und dann spater 
vermoorte.

Ahnliche schmale Senken sind im Bimolter Felde mehrfad1 
vorhanden. Die Yegetation einer nicht kultivierten Heidesenk1' 
war 1937 charakterisiert durch das Massenvorkommen voi' 
Hypericum hclodes iiber geringer Torfmaclitigkeit. Die Umgebu"?-' 
dieser Senken wird von Erica- und Calluna-Heiden eingenomme": 
letztere sind aber durch Plaggenstich in ihrer Zusammensetzun•-, 
nicht mehr iiatiirlich. Die geringen Reste der ehemaligen Heidf



Das Yeclitegebiet. 73

vegetation in der Nahe der Profilentnalimestelle Bookholt verraten 
auch die Anwesenheit der Calluna-Heide vor der Kultivierung. 
Wie die Untersucłiung ergab, ist das oberste Bodenstiick durch 
Abplaggen vernichtet; infolgedessen fehlt die Entwieki ung der 
beideu letzten Jahrtausende bei Bookholt vollstandig.

In 40 cm Tiefe wurde in fiinf Bodenschichten an der Basis 
des braunen Ortsandes ein Su ccisa-p ra t ens is - S ta di urn festgestellt, 
das auf eine spatglaziale Vegetation hindeutet. Dann folgt ein 
pollenfreier brauner Ortsand von 20 cin Machtigkeit und dariiber 
4 cm eine dunkle Bodenzone, dereń reiche Flechtenreste (Coni- 
dien u. a.) beweisen, dab sie in einer Flechtenheide  ent- 
standen ist.

Infolgedessen sind die Heideprozente des Flechtenbodens 
aullerst niedrig. Neben Yaccinium und Calluna ist besonders 
Erica letralix vorhanden; alle drei aber bringen es nicht iiber 40%. 
Die Graser vervollstandigen das Bild dieser ehemaligen Flechten- 
heide. Dieser mehrere Jahrłiunderte anhaltende Vegetations- 
zustand anderte sieli erst dann, ais Erica und Calluna sieli an- 
scliickten, die Flechtenheide zu v er drań gen. Es ist interessant, 
dali dies um die Zeit der 6. Vernassungszone (uin 3000 v. d. Ztw.) 
geschałi. Gleichzeitig ist ein schwaelier zweiter Lindengipfel ent- 
wickelt. der das Ende der friihen Lindenphase bedeutet. Nach 
voriibergehender Vorherrsehaft der Ileide sinken die Heide- 
frequenzen wieder unter 100% ab, ein Żeichen, dab der Wald 
in unmittelbarer Nahe wuchs. Neben Birken und Erlen sind 
Buchen und Linden annahernd gleich stark vertreten. Mit dem 
Erlenanstieg seit der 6. Vernassungszone um 3000 v. d. Ztw. 
breitet sieli auch die Esche (Fraxinus excelsior) stark aus. Wir 
konnen daraus scliliel3en, daB ein Eschenwald sich in der benach- 
barten Senke zu dieser Zeit entwickelt hatte. Ałinliche hohe 
Esclienwerte sind bisher nirgends im Einsland gefunden worden, 
doch ist das Vorkommen des Esclienpollens an vielen Stellen 
Nord- und Mittel-Europas besonders in der Zeit der 5. und 6. Yer- 
nassungszone zu lieobacliten. Um 2300 —- also dem Beginn der 
5. Vernassungszone —  treten an dieser Stelle zuerst vereinzelt 
Hainbuchen und Buchen auf; letztere bildet seit dieser Zeit eine 
niedrige, aber geschlossene Kurve. Die Esche hall sich mit 
niedrigen Werten bis zum Beginn der 4. Vernassungszone (um 
1200 bis 1000 v. d. Ztw.). Wahrscheinlich gingen zu dieser Zeit 
die Esehen durch Vernassung zugrunde und wurden durch ein 
Erlenbrueh abgelost. Seit 1200 sehen wir im Diagramm einen 
erneuten starken Erlenanstieg. In diesem Erlenbrueh werden 
Birken (Behda-pubcscens-Eo\\en) sicher nicht gefehlt liaben. Nocli 
heute ist neben der Erie die Ilaarbirke (B. pubcscens) die charakte-
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ristische Baumart der Umgebung. Eschenpollen tauchten noch 
einmal ein Jahrtausend spiiter an diesel' Stelle auf. Zur spaten 
Bronzezeit erlebt die Ileide ibren zweiten Gipfel, an dem aueh 
Enca wieder stark beteiligt ist. Leider ist infolge Fehlens des 
oberen Bodenabschnittes eine genaue Datierung der oberen 
Sehicliten nicht móglicb; doch ist der Beginn des fruheisenzeit- 
liehen Getreideanstieges noch erfaBt.

Ebenfalls ist der in der Besprechung der iibrigen Bentheimer 
Profile bereits inelirfacb erwahnte bronzezeitliehe Buchweizen- 
anbau in gescblossener Kurve von 2000 bis 1000 v. d. Ztw. nach- 
weisbar. Zu dieser Zeit sind die Getreidewerte aullerst niedrig.

Kulturgeschichtlicb bemerkenswert ist das Vorkommen von 
zwei alteren steinzeitlichen Ackerkulturzonen iin Profil Bookholt. 
Die jiingste derselben erreieht um 2400 ibren Hohepunkt mit 20°o 
und steht in Verbin<lung mit der alteren Zonę, die schon vor 3000 
40% Getreide annahernd erreichte. Wahrend in der jiingeren 
steinzeitlichen Zonę Trib cmto-Pollen naclizuweisen sind, treten in 
der alteren Pollen auf, die sich mit rezenten Pollen ton BromuS 
secalinus sowohl in der Grol3e wie in der Form vollig decken.

Eine Gefahr der Verw echselung m it den iibrigeri Bromus-Arten fallt 
in  diesem  G cbiet wegen des Fehlens derselben bis auf Bromus mollis volli? 
weg. E benso ist die Beteiligung v on  Glyceria aąnałica in  der G egend sehr 
unw ahrscheinlich. W ichtig  ist in dem  Zusam m enhang die Bestim m ung eines 
Pollens t o n  Lilium bulbiferum, der Fenerlilie, die noch  heute in  den em — 
landischen A ckern  ais A ekerunkraut haufig ist.

Dieser hochneolithiscbe Ackerbau begann also bei Bookholt 
mit einer Getre ideart ,  die noch gegenwartig in Bentheim in 
Notzeiten angebaut wird. Besonders in nassen Jahren, die eine 
Beeintracbtigung des Ernteertrages bei dem Roggen verursachen- 
wird Bromus secalinus ais Getreideart zwischengeschoben. Au? 
solchen Jalnen stammen die sieb haufig in der Nahe der Acker 
spontan haltenden Restbestande dieser Art. Die ,,Dropse“  det 
Bentheimer Bauern wurden zuletzt in den Kriegsjahren 1914 bis 
1918 in grofierem MaBstabe auch in Bimolten und Bookholt 
gebaut. Interessant ist in diesem Zusammenhange der Flurnamf 
„Dropsenhoek“ , der fiir einen Teil der Siedlung Bimolten an* 
gewandt wird.

Zusammenfassend lallt sieb iiber die Kulturentwicklung de- 
Profils Bookholt sagen, dąb auch an dieser Stelle ein Lindcnwal‘1 
in der Nahe einer wasserreiehen Senke Vorbedingung fiir die stei' 
zeitliehe Siedlung war. Da Riesensteingraber (Megalitligraber) 
dieser Landschaft vollstandig fełilen, miissen wir annehnien, daO 
wir es mit einem anderen Kulturkreise der Jungsteinzeit zu tu«* 
baben. Schon bei der Besprechung des Profils Esche wurden di*'
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Grunde ausoinandergesetzt, die uns zu der Tłieorie der direkten 
Ableitung dieser juugsteinzeithchen Ackerbaukultur aus einer 
mittelsteinzeitlichen Wurzel fiihrten. Es wird Aufgabe der Vor- 
geschiehtsforschung scin, die reichen steinzeitliclien Fundstellen 
des Bimolter Feldes, die leider dureb die Kultivierungsmahnahmen 
sebon teilweise zerstort sind, typologisch zu erforschen. Einer 
dieser $tfca;-Fundplatze ixn Bimolter Felde wurde durch 
A. Buddenberg  abgesammelt. Die von ibm zusammengestellten 
von dieser Stelle gehoren typologisch zum „Endneolithikum“ . 
Einige andere Gerate von einer zweiten Fumlstelle im Bimolter 
Felde sind nacb dem Urteil unseres vorgeschicbtlicben Mitarbeiters 
auf Grund ilirer Typologie nicht genau zeitlieb einzugliedern. Diese 
beiden Fundstellen bebnden sich 1 %—2 km nordbch der Profil- 
entnahme6telle Bookliolt. Die Bookliolter und die Bimoltener 
Hcide bergen ferner eine Reike von bronzezeitlichen Hugel- 
grabern; von diesen wurde eines systematiscb untersucht. Wir 
fiigen wegen der Bedeutung dieser Ausgrabung den Bericht von 
Uenze wortbeh bei:

„ N e u e  Grabungen in der Grafscbaft  Bentbeim 
und im Emslande.“

(Zeitscbrift „Die Kunde“ , Oktober 1936, S. 164.)
„ I n  der N ahe N ordhorn ’ s bei B ook h o lt wurde ein letztes H u g e lg r a b  

untersucht, das von  ehem als sieben Hiigeln der K ultivierung entgangen war. Der 
Hiigel rnal3 12 m  D urchm esser bei 1 m H ohe. In der M itte des Iliigels wurde 
eine miiBig cingetiefte rechteckige Grabgrube von  2,60 m Liinge und 1,40 m 
Breite gefunden. Der H iigel war aus Schwarzem bis v io lettem  Heidesand 
erriehtet. Nur dort, wo aus dem  gewachsenen 1 ntergrund hellgelber Sand 
bei der Ausschachtung der 30 cm  tiefen Grabgrube heraufgebracht und rings 
um die Grube aufgeschiittet war, w urde ais H iigelbaum aterial gelber Sand 
angetroffen. Der beigefiigte H iigelquerschnitt zeigt den A u fbau  der Scbichten. 
In  der Nahe der angenom m enen H iigclm ittc wurde 35 cm  unter der Hiigel- 
kuppe ein Leichenbrandliaufchen gefunden, das nach  unserer heutigen K ennt- 
nis in die letzten  Jahrliundcrte vor  Christi Geburt zu datieren ist. Bei der 
H auptbestattung in der G rabgrube wurde am  Fullende —- es wird aus der 
Achsenrichtung des Grabes verm utet, dafi der T ote den K.opf nach N orden 
hatte, also nach Suden schaute —  ein verziertes bronzenes A b s a t z b e i l  
gefunden. Das Stiick  ist sehr schlecht erhalten, wcil es stark patiniert ist. 
Es gehort seiner Form  nach zu den nordischen Absatzbeilen. W est lich neben 
der Grabgrube war eine A nhaufung v on  H olzkoh le , die zu einem  Opferfeuer 
gehijrt liaben mag.

D er H iigel gehijrt nach Ausweis des Fundes in die mittlere Bronzezeit 
um 1300 bis 1400 v. Chr. und hat durch den gliicklichen llm stand eines da- 
tierenden Fundes erhelilieb zur Frage der bronzezeitlichen Graldiiigel W est- 
hannovers beigetragen. Da Graber m it dem  Baucharakter des Grabes von  
B ookholt in  Y  cstniedersachsen n iclit unbekannt sind, so verm dgen wir je tzt 
z. B. die Grabhiigel der L occum er H eid c, dereń Datierung wegen des Fehlens 
von  Beigaben bislang in der Schw ebe lag, in  die m ittlere Bronzezeit datieren.“
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Auch die friiłieisenzeitlicłien Siedler haben an dieser Stelle 
ihre \ckerkulturen gehabt, .so dafi wir eine ununterbrochene 
Kulturentwicklung seit 3500 v. d. Ztw. sowohl bodenkundlicb ais 
aucb arcliaologisch nachweiscn kiinnen.

Dic Untersuchung der Ortste in -Ble ic l isandpro f i le  
im V ech tegeb ie t  hat ergeben, (lab der iiberwiegende Teil der 
„Ortsteinboden“  zu den Psendoorts te inen  zu recbnen ist. 
Kraftig ausgebildete, undurchlassige Ortsteine gehoren zu den 
Seltenheiten (Escher Feld!) und innerhalb der Escblandscbaft 
fehlen sowohl Ortsteine wie Ortsande fast vollig. Die an ihrer 
Stelle entwickelten Btaunsande sind in den postglazialen Klima- 
abschnitten des Boreals und des Friihatlantikums entstanden; die 
Pollenanalyse beweist das. Diese, den Ortsanden tauschend ahn- 
lichen Braunsande tragen fast ausnahmslos Walder, und zwar 
zunachst. im Friihatlantikum Lindenw-alder (Beispiele in dei' 
Profilen Escłie, Bookbolt und Isterberg), oder seltener Eichen- 
walder (Beispiel Bimolter Lob). Diese Lindenwalder gingen 
seit dem Beginn der 6. Vernassungszone um 3000 v. d. Ztw. zu* 
grunde. Spater ko nutem sie sieb nur in Resten bzw. unter der 
Pflege des Menscben ais Einzelbaume balten. Zur Ausbildun^ 
von Buclienwaldern iiber diesen alten Waldboden konnte er 
deshalb nicłit kommen, weil sie scbon seit friiben PeriodeD 
von der Kultur erfabt worden sind. Wie aber aus dem Diagramu' 
Bookholt hervorgeht, war dort die Beteiligung der Buche um eii' 
geringes hołier, ais an den iibrigen Stellen. Diese Beobachtun? 
dcckt sieli sowohl mit den Ortsnamen (Bookbolt =  Buchengcból*) 
ais mit dem Auftreten t on isoherten Bucben in den Hof biischei* 
in Bookbolt und Bimolten. In den nordlich gelegenen Siedlungei' 
Osterwald und Esche feblen die Bucben.

Diese „Biische“  sind stets aus Anpflanzungen bervorgegangei'- 
Sie dienten zur Waldweide oder zur Holzgewinnung und bildeteJ' 
in dem windreieben Klima einen wirksamen Scbutz gegen Au?" 
trocknung. Die meisten Biiscbe besitzen ein dichtes UnterboF 
von Stecbpalmen ( Ilex aquifolruin), in Bentlieim Hulsen genann*- 
Die Hulsenbiisebe erreieben teilweise Baumbobe. In diebten, / lef' 
reieben Eicbenwaldern fehlt die Bodenvegetation so gut wie ganZ- 
an lichten Stellen wird sie von melireren Soziationen gebildet, dir 
fur saure Waldboden charakteristisch sind. Infolgedessen finde'1 
wir an solcben Stellen Adlerfarn, Bickbeeren, Scbattenblume uû  
Sauerklee baufiger.

Aus dem //e.r-rcicben Eichenwald Marrinks Buseb in BimolteJ* 
wurden vier Humusproben untersucht, dereń Ergebnis bier be'" 
gefugt ist:
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1 1 2 1 3 4 1 2 3 1 4

1’inus . . . 12 7 4 2 F am ę . . . 1 2 _

Betula . . . 16 4 7 7 Calluna . . 21 5 15 4
Quercus . . 23 35 65 71 Erica . . . 6 9 1 1
l  ilia . . . 1 — 1 — Vaccinium . — 1 _

Ulmits . . . ] 4 — — Sphagnum . 49 14 14 3
Alnus . . . 47 50 23 20 Getreidc . . 4 11 4 8
Ilex  . . . . 3 1 12 22 Fagopyrum . — 1 —

Corylus . . 17 11 10 6 Cenlaurea . — — _ 2
Gramineae . 3 16 3 3 1

Aus den zwischen 23 und 71% schwankendcn (juercus- und 
den zwischen 1 und 22% variierenden Ilcx-Werten geht klar 
hervor, dafi es sieli um zeitliche Entwicklungsstadien des Waldes 
handelt. Damit decken sieli der Riickgang der Cori /lu s - Wer t c 
sowie die ebenfalls zuriickgehenden Calluna- und Sphagnum- 
Prozente. Die hohen Erlenw'erte der beiden ersten Proben be- 
weisen, dali diese Spektren einer Zeit vor dem Ietzten A Inus-Sturz 
cntsprechen, also mindestens alter ais 300 Jahre sind. Damit 
stimmen die hohen (iiber 10%) Corylus-Werte der beiden ersten 
Proben iiberein. Es hat also zu Beginn des Eiehenwmchses an 
dieser Stelle noch eine nasse Calhma- Hcide gestanden, wie sie 
iiberall an feuchten Orten in der nachsten Umgebung ausgebildet 
sind. Nur die vierte Probc gibt das Verhaltnis der Baum- und 
Niclitbaumpollen an der Untersuchungsstelle gegenwartig an- 
nahernd wieder, das Ergebnis der iibrigen Proben zeigt also erneut, 
wie vorsiclitig man bei der Beurteilung von Humus-Oberflachen- 
proben sein mul!. Die niedrigen Getreidewerte des Waldbodens 
beweisen aber ferner, wie wirkungsvoIl der Waldrand ais Wind- 
scłiirm gegen die umliegende Esche wirkt. Das ist in erster Linie 
auf die windbrechende Wirkung der //e./:-Busehe am Rande zuriick- 
zufiihren.

Das Prolil B imolter  Loli wurde am Rande des Vechte- 
tales, 2 y, km nordwestlich der Prolilentnahmestelle Bookholt, 
entnommen. Dort befindet sieli ein schmaler, galerieartig auf- 
gebauter Waldstreifen, der in einer Ausdehnung von 1 km die 
Bimolter Eschlandschaft gegen Westen abschlicbt. Dieser natiir- 
Iiche Wald bestelit aus mittelhohen Eichen, Qufrt;tis sessilis und 
Qv. rolmr, Birken, Ebereschen und vereinzelt eingestreuten Bucłien 
und Hiilsen. Der Waldwuchs ist iiberall naturlich und bietet 
einer reichen Untervegetation Platz. In dieser spielen Graser die 
Hauptrolle. Innerhalb des Waldes treffen wir mehrere Heide- 
komplexe an. Die vielen kleinen Sandgruben am Rande des 
Waldes lassen sehr deutlich erkennen, dali diese Heidestellen auf
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solche Flachen beschrankt sind, die Ortstein im Untergrund liaben. 
Im iibrigen ist der schon erwahnte Braunsand an Stelle des Ort- 
steins unter dem W aide entwickelt. Das Profil Bimolter Loh ist 
ein gutes Beispiel fur den Typus des sogenannten „degradierten 
braunen Waldbodens“ . Oberhalb des Braunsandes folgt wieder 
eine dunkle Bodenzone, dann eine rotlich-graue Bleichsandzone 
und dariiber eine dunkelbraune Humusschicht. Die obere Halfte 
des Profils wird wieder durch einen hellbraunen Boden gebildet. 
in dem vereinzelt schwaehe, graue Streifen im Aufschlusse sichtbar 
sind. Wie die Mikroanalyse zeigte, riihren diese von Flugasclie 
her, und diese decken sieli mit dem Yorkommen von Kulturpollen. 
Ganz in Fbereinstiminung mit den Untersueliungsergebnissen aus 
Marrinks Busch sind die Getreidewerte bis zur Gegenwart hin 
infolge der abscbirmenden Wirkung des Waldramles niedrig. I  n- 
mittelbar neben der Profilentnahmestelle steht eine einzelne Bucfie 
in der typischen Wuchsform der Mittelwalder.

Die mikrobotanische Untersuchung des Waldbodens Bimolter 
Loh beweist, daB derselbe in ahnlicher Weise entstanden ist wir 
die Heideboden. Insbesondere ist das Sedimentintervall der 
alteren Schichten von 36—68 cm Tiefe genau gleich dem der 
Heideboden. An dem sauber abgegrabenen BodenaufschluB wurdei1 
in 2 cm Abstand Proben entnommen, die in liickenloser Weise di<* 
Waldentwicklung seit 9000 Jahren wiederspiegeln. Wir liaben hier 
also zum ersten Małe Gelegcnheit, die Entstehung eines nordwest' 
deutschen Wahles innerhalb desselben liickenlos zu verfolgcn und 
die Schwankungen der Wald- und Nichtbaumpollenarten sollefl 
deshalb eine besondere Auswertung erfahren.

In der Basisprobe sind noch spatglaziale Spektren mit holier 
Weidenbeteiligung vorlianden. Der Cort/lus-Anstieg zeigt einei1 
deutlichen Einsehnitt in 62 cm Tiefe, in dem auch die Alnii>' 
Werte voriibergehend niedriger werden. Diese Erscheinung kan’1 
also mit dem uns bokannten ersten Corylits-Kiickgang gleicligesctz1 
werden. Es ist interessant, daB wahrend dieser Zeit auch im WesteJ1 
LTlmen bis 5%  vorhanden waren. Bei Langendorf im haffnaliei' 
Kustcnabschnitt OstpreuBens waren Ulmen bereits mit iiber 20° 
vorhanden, wahrend Eiehen und Linden dort wahrend dieser fruln’*1 
Zeit fast ganz fehlten. Der unmittclbar vor dem A/tiiłs-Gipl*' 
auftretende Cor//?«s-Hohepunkt ist nach der Geochronologie Nord" 
deutschlands der Zeit 5800 bis 6000 v. d. Ztw. entsprechend.

Die Entfernung von diesem pollenanalytischen Festpunkt br 
zum spatbronzezeitlichen tlaselmaximum betragt genau 18 d1' 
Sediment. Die dazwisclien liegende Zeit entspricht der sogenannt*’11 
„Warmezeit“  L. v. P o s t ’ s. DaB diese Warmezeit absolut u«r 
einlieitlich war, leliren alle Mooruntersuchungen in Europa. Y
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konnen an dieser Stelle zwei vcrsełiiedene Waldphasen unter- 
scheidcn: eine altere mit Eichen und Ulmen und eine jiingere mit 
Eichen und Linden. Die hoheren Betula-A bms-Werte der ersten 
Phase beweisen, dali es sich seinerzeit um einen lichtcn Wald 
handelte. Zu demselben Sehlusse kommen wir bei Auswertung 
der Nichtbaumpollen. Die Eiche war wahrend der ersten Phase 
in standiger Ausbreitung begriffen. Es handelte sich aber nach 
den Pollen vorwiegend um Quercus robur, wahrend in der zweiten 
Phase vorwiegend Qv. sessilis vorkam. Die Ausbreitung der Eichen 
setzt sieh auch in der zweiten Phase fort und erreicht um 2200 
ihren Hohepunkt mit 65%. Am Ende der ersten Phase geht die 
Ulme sclinell zuriick und die bereits friiher vorhandenen Linden 
breiten sieh plotzlich aus. Um 4000 v. d. Ztw. haben die Linden 
an dieser Stelle ihre starkste Ausbreitung erreicht. Um 3000 ist 
der bisher iiberall festgestellte Lindengipfel deuthcli ausgepragt. 
Damit beginnt zugleicli der endgiiltige Riickgang dieses Baumes.

Es ist eigentumlich, dali sich zwischen dem bronzezeitlichen 
Hohepunkte des Eichenwaldes und der jiingsten mittelallerlichen 
Ausbreitung dieses Baumes eine 2000 Jahre dauernde Wald- 
entwicklung beweisen laBt. die nur Eichenwerte von durch- 
schnittlich 30% aufwies. Da gleichzeitig die Erie wieder zur Yor- 
herrschaft im Pollenbilde gekommen ist und ferner die Nicht- 
baumpollenwerte erneute Zunahme zeigen. diirfen wir daraus 
sohliefien, dali der Eichenwald wahrend dieser 2000 Jahre licliter 
gestellt war ais vor- und nachher. Tnfolgedessen konnten sich die 
im benachbarten Vechtetal befindenden Erlenbrucher in den Pollen- 
spektren statistisch hoher bemerkbar machen. Es soli an dieser 
Stelle nicht unerwahnt bleiben, dali in siiddeutsehen Buchen- 
gebieten auch die Buchenwalder einen ahnlichen Biickgang wahrend 
derselben Zeiten aufweisen. Der erste Buchenpollen tritt im 
Spektrum um 1200 auf. Von einer durchgehenden Buchenkurve 
ist nirgends die Bedc. bis auf die letzten Jahrliunderte, die eine 
kleine Kurve dieses Baumes aufweisen. In diesen letzten Jahr- 
hunderten ist auch die Hainbuche, die sonst in der gesamten Ent- 
wicklung fehlt, zweimal mit 1% vnrlianden. Dagegen ist die 
Stechpalme, Ilcx aquifolmm, haufiger vertreten. Ihr erstes Auf- 
treten fallt auf die Zeit von 5000 v. d. Ztw., eine Zeit, die bckannt- 
lich an vielen Stellen Deutschlands atlantische Waldarttn zum 
Vorscbein brachte. Das zweite Auftreten von Jlcx fallt mit dcm 
Beginn der 6. Yemassungszone zusammen (3000 v. d. Ztw.), das 
dritte Vorkommen auf die 3. Vernassungszone um 600 v. d. Ztw. 
und das letzte nach der Bildung der 1. Yemassungszone um 1200 
n. d. Ztw. Erst in den letzten .1 ahrhunderten bringt Itex es in 
diesem "Waide zu regelmaliiger Yertretung mit bis 7% . Die Hochst-
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stande bzw. Hasels turze wahrend der verschiedenen Phasen sind 
bei der Besprechung der iibrigen Diagramme bereits hervor- 
gehoben und konnen bier iibergangen werden. Es mag nur be- 
sonders liingewiesen werden auf den gestaffelten Haselsturz vou 
1200 v. bis 200 n. d. Ztw. In diese Zeit fallt bekanntlicli der fruk- 
eisenzeitliche Kulturanstieg und auch an dieser Stelle sind im 
Waldbodenprofil in den entsprecbenden Spektren die ersten Ge- 
treidepollen nachzuweisen, ein erneuter Beweis dafiir, wie wiclitig 
selbst einzelne Getreideprozente sind. Seit 200 n. d. Ztw. — also 
dem Beginn der 2. Vernassungszone — maclit sich aucb ein be- 
nachbarter Myric«-</<rie-Bestand bemerkbar.

Die Nichtbaumpollenwerte sind walirend der gesamten Eicben- 
waldentwicklung niedrig. Der Tiipfelfarn (Polypodium rulc/arc) ist 
ais Eichenbegleiter regelmaBig vorhanden, ebenso Graser. In den 
beiden untersten Spektren besitzt der Wacholder Werte bis 20°i 
und halt sieli dann bis zum Ende der Eichen-Ulmen-Phase, urn 
erst am Ende der Eichen-Linden-Phase wieder aufzutaucben. Der 
Riickgang der Eichenkurve um 1000 v. d. Ztw. wird durcli Zu- 
nahine der Graser- und Wacholderpollen begleitet, ein AusdrucI 
der Aufliclitung des Waldes. In den beiden letzten Jahrtausenden 
sinken die Wacliolderwerte allerdings wieder bis auf wenige Pro- 
zente ab. Gegenwartig befindet sieli eine Wacboldergruppe nur 
20 m von der Probeentnahmestelle entfernt unter licbten Eichen- 
In den letzten Jalirbunderten nehmen auch die Heidewerte. dir 
walirend der iibrigen Waldpliase nur sehr niedrig und sporadiscb 
auftraten, bis auf 12% zu. Bemerkenswert ist ferner nocli dâ  
Zusammenfallen des Auftrctens von Sciihwan und Shir.cisa praten.o- 
innerlialb des Waldes mit dem Beginn des sparbronzezeitlichen 
Haselsturzes bzw. zur 1. und 2. \ ernassungszone (um 1200 v. d- 
Ztw. und 200 n. d. Ztw.).

„B im o l te r  F e ld 1'4
Dieses Profil bildet insofern eine Ausnalime unter den iibrigen 

Lntorsucliungen im Veclitegebiet, ais es in geschlossoner Wei=f 
die Bodenentwicklung bis rund 9000 v. d. Ztw. zuriickverfolgen 
lafit und damit eine wertvolle Erganzung zu den ebenfalls liicken' 
losen Bodenprofilen bei Aschendorf und an den Weilienbergen in1 
Lnteremsgebiet bildet. Die Entnahmestelle befindet sieh in1 
Bimolter  Feld 250 m westlich des sogenannten Fulndiek. Da* 
Gelandestiick fiilirt die Bezeichnung ,,vordere Kalminge“ . D11' 
Profilcntnehmestelle liegt genau 3 km nordostlicli des Bimolter 
Loli. Der das Veclitetal beglcitende Eschgiirtel ist in Bimolter’ 
durchschnittlich 2 km breit und ostlich von ilim selilieBt sieli ein 
Erlenbruchstreifen in weeliselnder Ausdehnung an. Dieses Erlei’"
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brucli ist nur 300 m von der Profilentnalimestelle Bimolter Feld 
entfernt. Im Gegensatz zum Unteremsgebiet treffen wir in diesen 
ErJe lbriichern des Veclitegebietes aucli Carcx rcmola und ('. pscudo- 
cyperus an. Ferner durcbzieben die Brucher mehr oder minder 
ausgedehnte, natiirliehe Seggenwiesen mit Weidengiirtel. Der Uber- 
gang vom Erlenbruch zur Heide ist stets sehr scharf und pli5tzlieh 
und innerhalb der Ietzteren spielen die EWm-reiclien Calluna- 
Heiden eine hervorragende Rolle. An der Profilentnahmestelle 
ist eine Vegetation mit Galliina rulgaris var.Ericcw ausgebildet, 
io der auch die Glockenheide (Erie a telralix) nicht feblt.

Das Profil zeigt in klassischer Form die Entwicklung dieser 
euchten Erica-leiralix-reiebcn Calluna-Heide. Sein Aufbau ist 

folgender:
Uber gelben Sand folgt Ortstein mit Ilumusortstein an der 

Oberkante und dariiber 15 em Schwarzsand, der gegen den Bleich- 
sand im Hangenden seharf’ abgesetzt ist. Im unteren Teil des 
Ietzteren fallen einige hellere Streifen auf, der obere Teil ist da- 
gegen auBerst reicli an Asche und infolgedessen dunkel gefarbt. 
Genau in der Mitte des Bleichsandes tritt eine 3 cm starkę Asche- 
schicbt deutlich hervor. Bis zur Oberflache reicht eine 24 cm 
machtige Humusschichl, ein sogenannter Trockentorf. Er ist 
schwer besetzbar und von rotlieb-brauner Farbę, sowie mulmiger 
Struktur.

Die Entersucliung dieses Profils bietet Gelegenlieit, das 
Wachstum des Trookentorfes genauer zu bereehnen, und zwar 
beginnt seine Bildung 600 v. d. Ztw. und dauert bis zurGegenwart, 
so dali auf 1 cm Humus 100 Jalirc im Durchschnitt entfallen. 
Die Ascbebeimengung in allcn Scliichten des Profils bis zu 50 cm 
Tiefe batte eine besonders gute Pollenerhaltung zur Folgę und 
infolge der hohen Pollendiehte ging die Untersuchung miihelos 
von statten.

Die bereits mehrfacb besprochenen pollenanalytischen Fest- 
punkte sind im Profil Bimolter Feld leieht feststellbar. Das gilt 
besonders von dem ersten Haselgipfel um 6000 v. d. Ztw. und dem 
spatbronzezeitlichen Haselgipfel um 1200 v. d. Ztw. Die Schieht 
zwischen diesen beiden Festpunkten ist 21 cm maclitig, das sind 
also 2 cm mehr ais in den normalen Heideprofilen. Diese Diflerenz 
laBt sich dureh das Vorkommen der Aschcschicht (in 23 bis 25 cm 
Tiefe) restlos erklaren. Die Ascheschuttung steht in Zusainmen- 
bang mit benachbarten Feuerstellen des Bimolter Feldes, dessen 
Untersuchung ein zahlreiohes Inventar zutage brachte. Es liandelt 
sich neben Absplissen um Spitzen und Sehaber, die typologiscb 
dem Endneolithikurn entsprechen. Ein besonders schoner groBer 
Sehaber wurde 300 m westlicli der Profilentnahmestelle gefunden.

Fr. J o n  a s , Heiden, Walder und Kulturcn Nordwestdeutschlands. 6
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Die pollenanalytisclic Daticrung der Ascheschiiltung im Profil 
Bimolter Feld ergab ein Alter von 3000 Lis 2300 v. d. Ztw., womit 
die archaologische Datierung ziemlich iibereinstimmt.

Da die neolithischen Kulturzonen sowohl im Bimolter Fel<i 
ais in Esche in beiden Profilen die Zeit vou 4400 bis 2300 umfasseo- 
liegt die Vermutung nahe, daB es sich an beiden Stellen um dic 
selbe Bovolkerung liandelt. Allerdings begleiten den neolithischefl 
Aekerbau bei Esehe Bucliweizen und Obstarten, wahrend iu1 
Bimolter Feld diese fehlen. Sowohl in Bookholt ais auch im B1' 
molter Feld ist diese jungsteinzeitliche Ackerbauzone durch ein*>|! 
Pollen vertreten. der zum Iłromns-Typ gehort (B-semlmns). Er 
liandelt sich hier also um einen primitiven Aekerbau einer Frucld- 
die besonders fur nasse Boden geeignet ist. Ilir letzter Anba*1 
fallt mit dem Wcltkrieg zusammen. Aufier den Kultur anzeigendt’1' 
Chcnopodiaecenpollen wurden in den jungsteinzeitlichen Schichtt’1' 
einige unbekannte Pollen, die der spontanen Flora fremd sind 
beobachtet. Die Flugasehebeimengung deutet auf die AnweseF 
heit des Mensehen hin. Der Getreidepollen erreicht nicht d»‘ 
Werte wie im Profil Bookholt, zeigt aber ebenfalls wie dort sch*1'1 
kurz vor 3000 einen kleinen Gipfel. Die Acker waren also von d*’1 
Profilentnahmestelle Bimolter Feld weiter entfernt ais vom Prot1 
Bookholt. Das Endo dieser jungsteinzeitlichen Kultur wird durfl' 
die Ascheeinseliuttung mit dem Horizont der Silex-Artefakte eUr 
genommen. Die jungsteinzeitlichen Siedlec wohnlen hier also a11' 
der Grenze zwischen Heide und Bruch und damit relaiiv gesehiit*1 
gegen feindliche llberfalle. Spater haben an dieser Stelle kei'1' 
Ackerkulturen mehr Platz gehabt und die niedrigen Getreid*-' 
werte der jiingeren Zonen diirfen wir auf den Aekerbau in d<’f 
Eschlandschaft Bimolten zuriickfuhren. Der Bruchwaldgurt*'' 
zwischen dem Feld und dem Esch vermochle die Getreidepolk11 
so weit abzuschirmen, dali sie noch sporadisch und unter 5° 'lp a<d 
ireten. Sowohl Buchweizen selbst ais auch Kornblumen sind nici'1 
eininal in Spuren nachweisbar.

Humusortstein und der untere Teil des Sehwarzsandes ui,r 
fassen die Heideentwicklung des ausklingenden Spatglazials. f" 
bedarf an dieser Stelle keiner Begriindung, dali diese Zeit und da" 
sogenannte „Boreal“  durch besonders krasse Klimaschwankung1’'1 
ausgezeichnet waren. Dafur brachte sclion die Untersuchung d,,( 
oben genannten Profdc aus dem Unteremsgebiet Beispiele. I1 
einer speziellen Arbeit ..Die spatglaziale Heideentwicklung14 lud" 
ich gezeigl, daB die Heideentwicklung in vier groBen Wellen 
sich ging. Die ersle sporadische Ausbreitung dorselbon fallt '' 
die Zeit von 11000— 10000 v. d. Ztw., die zweite, elwas stark^1 
um 9500; sie ist an der Basis des Profils Bimolter Feld noch erfafi1
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Sehr deutłich ist fcrner die Ausbreitung der Empetmm-Calluna- 
Heide mit Vorwiegen der ersteren Art um 8500—8000. Walirend 
der Yoldiazeit ubernimml sclion einmal Calluna rulgaris die 
Fiihrung. Wir konnen daraus schlieBen, daB die Heide geniigend 
Schneeschutz besaB. Noch zweimal nimml Empelrum erneut zu, 
und zwar um 7500 und 6500 v. d. Ztw., also zu Beginn der Rho- 
periode bzw. der Ancylusregression.

Wahrend der 1., allerodzeitlielien Heide hatten im Bimolter 
Feld Graser und Sauergraser die Vorhand. Erst seit Ende der 
jiingeren Dryaszeit ist die Vorlierrschaft jcner beendet. Heide 
breitet sieli dafiir aus. Es ware verkehrt, daraus eine diclite Heide- 
vegetation — alinlich der lieutigen — abzuleiten. Der Reichtum 
der betrefFemlen Bodenscliichten an FJeclitenresten bedeutet, daB 
es sieb um Flecblenheiden mit Empelrum,- und Grd/muf-Beimischung 
łiandelt, also um eine Vegetationsform. die noch gegenwartig in 
den Gebirgen Fennoskandiens sehr verbreitet ist. Em 6800 geht 
die Flechtenlieide durch \crnassung zugrunde. Wie in melireren 
anderen Profilen des Unteremsgcbietes macht sich in diesem 
Stadium Salix reprns breit. Auch sie ist nur voriil>ergehend; denn 
mit dem borealen Haselanstieg bildet sich an dieser Stelle eine 
Moosdecke. Wenigstens zeugen die Hi/pnum-Sporen (bis zu 
1000°o) davon. Diese Moosheide bestand aber nur ein Jahrtausend 
— bis 5000 — und wurde dann durch eine offene Calluna-Heide 
abgeliist. Gleichzeitig endet auch die Bildung des Schwarzsandes, 
dessen primare Entsteliung damit liickenlos bewiesen ist.

Es hal sich bei dieser Gelegenheit herausgestcllt, daB auch 
innerhalb des Schwarzsandes — wie ich schon an anderer Stelle 
ausfiihrte — die durchschnittliche Sedimenlationsgeschwindigkeit 
von 1 cm fur 250 Jalire in Ansatz gebracht werden kann.

Im Gegensatz zu den iibrigen Bentheimer Profilen zeigt das 
Profil Bimolter Feld im Atlantikum relativ holic Kiefernwerte, die 
z. T. 40% iibersteigen. Erst seit 2300 v. d. Ztw. ist die Kiefern- 
kurve im schnellen Riickgange begriffen. Bis dahin konnten sich 
also lokale Kiefcrnbestande in der Heide halten.

Im iibrigen ist das Pollendiagramm der Ausdruck der von 
Schwankungen unterbroclienen, fortschreitenden Yersumpfung der 
Umgebung (ansteigende Erlenjirozente). Yerlandungserlenbriicher 
fełilen der Umgebung viillig. Riickscliwankungen dieser Kurve, 
die eine Unterbrechung des Versumpfungsvorganges bedeuten, 
stellen wir um 5000, 3000, 2300 und 1200 v. d. Ztw. fest, also zu 
Zeiten des Beginns von Vernassungszoncn.

Die L indenkurve  ist ein verkleinertes Abbild der Linden- 
schwankungep im Profil Isterberg. Auch im Bimolter Feld sind 
wie bei ITaftenkamp und Esche hbhere Lindenwertc bis 2300 fest-

6*
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stellbar, walirend in der Regel die Lindenkurve seit der Zeit uu> 
3000 steil abfallt.

Die Haselkurve  besitzt Gipfel um 6000, 5000, 4000 und 1200 
v. d. Ztw. Der letzte ist infolge der engen Probenentnalime liii* 
iiber 40% vorhanden. In der ferneren Entwicklung der Haselkun'' 
beobachten wir um die Zeitenwende eine hohere Lagę und feriier 
von 1000 v. d. Ztw. an die mittelalterlichen Schwankungen rob 
einem Hohepunkt um 1200. Lm 1400 fallt die Eichenkurvf-  
die bis daliin in gleiclimaBigcr Holie lange Jahrhunderte bliel'- 
plotzlich ab, und dieser Riiekgang macht sieli seit 1600 erneuł 
Lemerkbar. Der Raubbau an den Eiclienwaldern I ii fi l sich darni1 
pollenstatistiseh auch im Bimolter Feld belegen.

Die Beteiligung von einzelnen Buchen in den EicbenwalderS 
der Gemeinde Bimolten laBt vermuten, daB die Buchenkurve i*1 
diesem Profil bober liegt ais in den iibrigen Bentlieimer Profilen: 
die Untersuchung bestatigt das. Seit der Spatbronzezeit ist einf 
gesclilossene Buchenkurve naehweisbar. Auf den ersten Anstńr 
der Buche vor der Zeitenwende folgt der charakteristische Riickgan? 
um das Jatir 0. Der weitere Yerlauf der Kurve stebt unter der 
Auswirkung der Waldnutzung innerhalb Bimoltens. Man kafl'1 
vermuten. dali aueli in Bimolten obne Eingriff des Menselu‘1' 
Buehen die Eichen weitgebend zuriickgedrangt hatten. \fenn dn: 
nielit der Fali ist, so erkennen wir daran die Bevorzugung der Eicl>* 
ais Mastbaum durcli die Bentlieimer Bauern. Von den Eichen sin*̂  
Quercvs sessilis und Q. rolmr ziemlich gleicb beteiligt; die erster*’ 
Art war im Friiliatlantikum, um 6000—5000, allein vorhandei'’ 
ebenso wie im Bimolter Loh. Carpinus und Pieca spielen keii*1’ 
Rolle, docli kann darauf hingewiesen werden, daB das sporadisel'* 
Vorkommen von Pieca stets mit Tiefstanden der Haselkurve z1’’ 
sammenfallt. Die voriibergehenden Perioden mit liaufigen Fru '̂ 
jahrsfrosten waren also ein AnlaB zur sporadischen Ausbreitui1' 
der Fichte in dieser Landschaft, weit westlioli des geschlossenr1' 
Vorkommens dieses Baumes.

Die Heidekurve  iiberschreitet vereinzelt 100% und bleil'1 
im iibrigen in Durcbsclinittswcrteu von 50— 75%. Das ist 4' 
Ausdruek der uninittelbaren Naelibarsebaft der Walder. besond>'r" 
der B ruch walder.

Der iilteste Entwicklungsgang der Heide wurde sełion weit* 
oben gescliildert. Jenc groBen Schwankungen der spatglaziab'1' 
Heidevegetation sind audi im Atlantikuni nocli nielit aulgeliob1’11 
und erst im Laufe desselben zeigt sich die endgiiltige Ausbildu*''' 
der jetzigen feuchten Erica-lclralix-tieide. Die abnorm holi''1' 
Kiefernwerte bis 2300 beweisen, daB es sich um lokale Bestan*'1 
handelt, die liier in der Heide rorkamen. Infolgedessen sind d'1
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Heideprozente stark herabgedriickt. In auffalliger Hbereinstim- 
mung mit den Profilen bei Haftenkamp und Yleddcr (Zuidersee) 
IaBt sich bis 3000 das Vorkommen des Aachen Barlapps (Lyco- 
podimn, complanalum) beweisen. Jedenfalls ist das gleichzeitige 
Auftrelen und Erloschen dieser Art in den genannten 3 Problen 
sebr auffallig. Die beiden iibrigen Heidearten zeigen einen charak- 
teristischen Wechsel. und z war so, dal! die BeteiJigung von Em- 
pelrum langsam zuruckgeht, wahrend Erica lclralix zuniinmt. Die 
Glockenbeide taucht zum ersten Małe um 5000 auf. Wir konnen 
daraus schliefien, dali vor diesem Zeitpunkt der Boden an dieser 
Stelle zu trocken war. Erst um 3000 setzt Erica zur Ausbreitung 
bis auf 50% an, also ist zu dieser Zeit das atlantische Klima in der 
jetzigen Form bereits im vollen Anzuge. Die Entwicklung der 
Heiden erfahrt durch das wiederholte Brennen einen bemerkens- 
w'erten Antrieb. Bekanntlich ist auch noch heute das Abbrenncn 
der Heide ein wirksames Mittel fur die Heideregeneration. Nur 
voriibergehend sinken die Heidewerte infolge der Ascheeinschuttung 
stark ab, um dann bis iiber 600% anzusteigen. Auch Erica 1clrahx 
ist an dieser vorubergehenden starken Zunahme beteiligt, und zwar 
olme Spli ayn u m-Bei m ischung. Wir haben bier also eine Vege- 
tationsform vor uns. wie sie noch beute im Emslande beobachtet 
werden kann. Calluna und Erica sprieBen aus dem abgebrannten 
Boden hervor und bliihen weit starker ais an den iibrigen Stellen. 
Erst uin 1400 v. d. Ztw. baben die Heidewerte ilir normales Ver- 
haltnis zuriickgewonnen. Die Klimaverschlechterung um 1200 und 
600 v. d. Ztw. hatte zur Folgę, daB die urspriinglich troekene Heide 
in eine feuchte iiberging. Die Beteiligung von Erica telmlix ist 
merklich gestiegen, ferner sind vereinzelt Cj/pcracac vorbanden und 
die Sfihaf/nuin-Spor en erreiclien in einzelnen Proben iiber 10%.

Seit 600 v. d. Ztw. bildet sieb in der feuchten Heide ein 
Humus (Troekentorf). Die Reste der HeidepAanzcn sind zu einem 
Dy zerfallen. In allen Schieliten sind Ilypnum- und Fleckten- 
sporen mehr oder minder beigemisclit und in 7—8 cm Tiefe ist 
eine erliohte Aschebeiinengung auf die Zeit von 11— 1200 n. d. Ztw. 
datierbar. Auch in diesen asehereichen Schichten beobacliteten 
wir eine voriibergehende Seliwankung der Heidewerte.

jErica lelralix war in der Heide in wecbselnder Menge vor- 
handen; im Diagramm IaBt sieli innerhalb der letzten 2 % Jabr- 
tausende eine fiinfmalige Zu- und W iederabnahme der Art fest- 
stellen. Gegenwartig ist der Anteil der Glockenbeide im Riick- 
gange begriAen.

Auf Grund von Beobachtungen in unbeeinAuBten Kricu-reichen 
Calluna-Heiden des Emslandes konnen wir scblieBen, daB auch an
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dieser Stelle die Heide eine lange Zeit im Jalire unter Wassef 
stand. Daraus ist woli] die auBerordentlicli gute Erhaltung 
Pollen innerhalb des abgelagerten Dys zu erkliiren. Ein Ansat* 
zur Bewaldung in dieser Heide ist nicht festzustellen und di* 
Erie,a-reiche Calluna-Heide ist durch die Untersucliung des Bi 
molter Feldes ais eine relativ stabile Vegetation rund 5000 Jabr*' 
zu verfolgen. Die Meinung mancher Forscher, da!3 diese starł 
Rolihumus (Trockentorf) produzierende Heide im Yerlauf solcliff 
Entwieklung zu Hochmooren fuhrte, ist auf Grund dieser un<1 
anderer Untersuchungen abzulebnen.



4. Kapitel

Zuidersee-Gebiet
Wie sclion bei der Beschreibung der Heidebodcn im Vechte- 

gebiet gesagt wurde, besitzen diese Untersuchungscrgebnisse Giil- 
tigkeit fur die benacbbarten ostlichen Gebietsteile der Niederlande.
Das Mittelcmsgcbiet entspricht ungefalir dem ostlichen Teil der 
Provinz Drente,  namlich den Landscbaften Hondsrug und Wester- 
■wolde. Die umfangrcichen Heidegebiete der Provinz Drente 
grcnzen im Osten an die Zuidersee und setzen siek unterbalb 
derselben bis zu den Gebieten westlich fort. Das grofte und viel- 
gestaltige Heidegebiet siidostlieli der Zuidersee ist unter dem Namen 
Veluwe bekannt.

Ahnlich umfangreiche Heidegebiete treifen wir auch in Nord- 
belgien an. Es ist die Campine. Durch Langendonek,  Gent, 
wurden mir aus einem bei Gent gelegenen Heidegebiete Analysen 
mitgeteilt, die sich mit den Ergebnissen aus dem Emsgebiet weit- 
gebend decken. Auch dort sind iSuceisa-reiche Stadien entwickelt; 
ferner waren Heiden bereits im friilien Postglazial vorhanden. 
Wenn auch die Untersuchungen bei Gent nicht vollstandig sind, 
so kann man sowohl aus dem stratigraphisclien Aufbau der Heide
boden wie auch aus den stichweise erfolgten Untersuchungen die 
weitgehende Ubereinstimmung mit den emslandischen Resultaten 
folgern.

Eine Sonde/rstellung nehmen die Heiden im sudlichen Nord- 
seegebiete insofern ein, ais durch dereń Untersucliung der Ycrlauf 
der Kustensenkung im sudlichen Nordseegebiet unmittelbar geklart 
werden kann. Bekanntlich hat der verdiente Kiistenforscher 
Dr. h. c. S chutte ,  Oldenburg, durch sorgfaltige Untersuchungen 
im sudlichen Nordseegebiet einen wiederholten Wechsel von 
marinen und Festlands-Ablagerungen bewiesen, aus denen er ein 
zeitliches Schcma aufstellte, das in den folgenden Ausiuhrungen 
herangezogen wird. Diese zeitliche Gliederung wurde erreicht 
durch die pollenanalytische Datierung einer grdfiere.n Zahl von 
Moorproben aus den Marschen-, Watten- und Inselprofilen, die 
bis ubet 20 m herabrcichen. Auch aus dem Zuiderseegebiet sind
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eine groBe Reihc von Moorschichten aus verschiedenen Tiefefl 
bekannt gewordcn, die allerdings nicht eine abnlicbe sorgfa!tigf 
IJntersucliung erfabren haben. Die Zusammenstellung von V er 
meer -Loum an (Pollcnanalytisch Onderzoek van den West-Ncder 
landschen Bodem, Proefschrift Amsterdam 1934) beweist, daB 
innerbalb dioses Gebietes in fast iibereinstimmenden Tiefen u. N. Y 
sowuhl postglazialc, wic interglaziale Scbicbtenfolgen vorkomme»' 
Sebon diese Tatsache allein verlangt eine auBerst gewisscnhalt1' 
und spezielle TJntersuchung vieler Profile: dazu kommt. daB v>( 
erwarten konnen, daB aucb zwiscbeneiszeitlicbe Ablagerungen atf' 
der Wiirmeiszcit dort vorbanden sind. Ferner ist bei den ToU' 
profden mit der Aufarbeitung alteren Materials besonders in d«f 
Zuidersee stets zu recbnen. Leidcr sind diese beidcn letzten Lber 
legungen in der Arbeit von Y crm c e r -L o u m a n  nicbt beriick 
sichtigt. Es ist z. B. moglicb, daB eine Reihe der ais ,,Yeen of 
grotere Diepte“  bescbriebenen Vorkommen — so z. B. die Bob" 
rung R Wier inger Meer -Polder  — der wicbtigen, abcr so g"1 
•wic unbekannten Zwiscbeneiszeit vom Aschcndorfer Draiberg z'1' 
zuwciscn sind. Jedenfalls weicbt das Pollcndiagramm dieses Prób'’ 
von den uns bekannten postglazialen weit.ab.

Leider ermoglicht deshalb das Profd Bobrung L Wiering1'1 
Meer keine g< naue Datierung der wicbtigen stratigrapliiscln’1’ 
Andcrungen desselben. Ans 20 cm,.Bleicb- und bumosen Sandi'11 
dieses Profils wurden nur 4 Prohen untersuclit, die sebr bolie Linde>r 
werte aufwiesen. Die Bcriicksicbtigung der Nicbtbaumpollen zeif1 
an, daB es sicb um eincn Ileideboden bandelt, aber in nachst>'r 
Niihe auBer Laubwaldern bereits Farnsiimpfe in Erlenbriieben \ °r’ 
kamen. Letztere sind wabrscbeinlicb im Yerlauf der Senkung ij 
Sc l iutte ’ s seit 6000 v. d. Ztw. entstanden. Wichtig ist nun, dib-’ 
walirend des letzten Lindenriickganges um 3000 plotzlich die Heib1'" 
werte und aueb die Farn- und Sph(i(inum- Prozente schnell zurin'  ̂
gehen und dafur die Pollen vom Alsinc- und Chcnopodiaccac-TG 
auf iiber 30% zun<;bmcn. Dabei handelt es sich aller Wahrsehei'1' 
licbkeit nach um eine Auswirkung der Senkung III Scbiitte 
Zu einer Tonablagerung iiber dem Heideboden kommt es uo^1 
nicbt; die genannten Werte gehen sogar voriibergebend wiedl'( 
zuriick und nchmen erst gleicbzeitig mit der erwabnten Tonablag*" 
rung in 20 cm Tiefe erneut zu. Das Gebiet lag also so koch, daB *” 
erst im spateren Verlaufe dieser Senkungspbase iibersclilicb 
wurde. Es ist bedauerlicb, daB aus dem 8 cm machtigen SohwaT? 
sand aus der Basis dieses Profils keinerlei Analysen vorlieg<’11'

Wir verdanken D. Scbroder  eine sorgfaltige Mikroscbicb1 
analyse eines 2. Heideprofils aus dem gleicben Wieringer 
Polder. Die Untersucbung S c b r o d e r ’ s ist deslialb besond''1



Zuidersee-Gebiet. 89

wertvoll, weil sie die Existenz einer borealen Heide bewies und zum 
ersten Małe aufzeigte, daf3 solcbe Heideboden nur erfolgreich in 
engen Schichten erforscht werden kimnen.

Die Entdeckung der borealen lleideausbreitung wurde von 
uns zum ersten Małe im Profil Weihenberge und spater an viełen 
anderen Stelłen bestatigt. Das Profil Wieringer Meer bildet einen 
wertvołlen Beitrag zu unser<*n Heidenntersuchungen besonders 
deshalb, wcil es eine sehr friihe Verzabnung mit Moorschicbteu bei 
solchen Heideboden zeigt. Bekanntlicb gibt es heute noch eine 
ganze Anzahl von Forschern, die nocb nicht imstande waren, die 
notigen ScliluBfolgerungen aus solchen Vorkommen zu zielien.

Wegen der Bedeutung des Profils Wieringer Meer wurde dieses 
dureb Weglassung einiger weniger wicbtiger Spektren in einer 
besonderen Tafel dargestellt. Die Torfsignaturen sind scliematiscli 
wiedergegeben worden.

Stratigraphisch lassen sieb in dem Profil Wieringer Meer 
4 Vemassungszonen untersebeiden. Die oberste ais Kontakt Ton 
iiber Torf fallt nacb dem Pollendiagrainm auf die 4. \ ernassungs- 
zone (siehe Ricbtprofil Joacbimstbal). Die beiden folgenden sind 
ais scbmale SphagHwn-r.uspidahnn-Schich.ten innerbalb des Tortes 
entwickelt; sie entspreeben der 5. und 6. Vernassungszone (2300 
bzw. 3000 v. d. Ztw.). Dann folgt nocb eine 8 cm maebtige Selim ćh- 
żcria-Schicht, die nacb dem Diagrainin mit rund 4000 v. d. Ztw. 
zu datieren ist.

Diese Yernassung ist wabrscbeinlicb die Auswirkung der 
1. Litorinatransgression in der sudlieben Nordsee. Seit 6000 v. d. 
Ztw. laBt sich in dem Diagramm die beginnende \ersumpfung der 
ehemals troekenen Boden ais Erlenanstieg verfolgen. Erlenver- 
larulungen sind in diesen Gebieten bekanntlicb auBerst selten. Der 
Scbnittpunkt der Alnus-Pinns-Kurven wurde sebon friiber von 
Er dtman ais Beginn der Litorinazeit urn 5500 v. d. Ztw. ange- 
seben. Aueb um 4000, 3000 und 2300 lassen sieb erneute Erlen- 
anstiege im Profil Wieringer Meer ablesen, Erscbeinungen, die ganz 
ahnlicb zu deuten sind. Mit dem Beginn der Erlenanstiege um 
6000 und 3000 v. d. Ztw. fallt aueb der Beginn der Kiistensenkungs- 
pliasen II und III nacb Scbiitte zusaminen.

Die rund 70 cm maebtige Torfsebicbt entspricht einem Zeit- 
raum von rund 5000 Jahren, was fiir L cm Torfbildung ungefahr 
70 Jabre ausmacbt. Auch fiir die Bleichsand-Humusbildung im 
Liegenden kommt fiir 1 cm Sediment ungefabr dasselbe Zeit- 
intervall zum Ansatz.

Wir baben in den liegenden Sandscbicbten also eine um das 
3—4facb erbohte Sedimentierung ais die gewobnlicbe. Diese Aus- 
nabme «liirfte auf die Nahe der Kiiste, wo Ton- und Sandscbichten
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in groBeren Flachen ais im Binnenlande fiir Aufarbeitung durcb 
den Wind zur Verfugung standen, zuriickzufiiliren sein.

O ie  D e f in i t io n  d e s  B e g r i f fe s  „ B l e i c h s a n d 11 k a n n  n n r unte* 
e in e m  b e s t im m t e n  Z e i t a b s c h n i t t e  g e g e b e n  w e rd e n . D a s se lb e  gil* 
i ib r ig e n s  f i ir  B r a u n s a n d , S c h w a r z s a n d  u n d  a u t o c h t h o n c  O r t s t e in f ' 
F iir  d ie  A b g r e n z u n g  d es  B e g r i f f e s  „ B l e i c h s a n d c “  a is  S a n d fa z ie s  i»* 
e in e  S e d im e n t a t io n s g e s c h w in d ig k e i t  v o n  250 J a h r e n  fiir  1 cm  V o f  
a u s s e tz u n g .

Der untere Teil des Profile Wieringer Meer zeigt in geschlo-" 
sener Weise die Klimaentwicklung des Boreals innerhalb eine® 
Heidebodens. Aucb hier erreiohen die Calluna-Prozente — ebens° 
wie in den borealen Heidcn des Emslandes — urn 6000 bis 5000 
v. d. Ztw. ihr Maximum. (Sielie Bescbreibung des Profils „WeiheH- 
berge“ , Unteremsgebiet.) An der Zuidersee wird wahrend dieser 
Zeit 500% zeitweise uberschritten. Eine ahnlieh vollstandigf 
boreale Entwicklung wie im Profil Zuidersee wurde durcb di1’ 
Untersucbung des Profils Langendorf (OstpreuBen) seitens de” 
Moorforsehungsinstituts der Deutscben Forschungsgemeinsehaf' 
festgestellt, weshalb ein Yergleicb dieser beiden Profile erfolge*1 
kann. Der erste Haselgipfel tritt — wie bei Langendorf -— etwa* 
unterbalb des ersten Erlcngipfels auf und wird mit 6000 bis 580C 
v. d. Ztw. datiert. Unterbalb dieser Zonę ist in dem Bleichsandf 
eine vollstandige Entwicklung des Boreals, und zwar mit de**1 
Flaselvorgipfel um 6800, dem Riickgang und erneuten endgiiltige*’ 
Anstieg der lfasclkurve vorhanden. lin Gegensatz zu Langendofl 
ist bier jedocb die A Zwtts-Kurve kontinuierlich, dafiir fehlt abff 
Ulmus ganz. Selbst die Einzelheiten des Haselanstieges un1' 
-wiederabstieges deeken sich mit denen OstpreuBens so weitgehend' 
daB wir ohne weiteres Einzelspektren innerhalb des Diagramu'7 
vergleichen konnen. Man ersieht daraus die ausgleichende Y i'" 
kung des Kiistenklimas auf weiten Strecken von West- bis CM’ 
europa. Anderseits ist aber damit aucb der groBe wissenscbaftlicl'<' 
Wert von Bleiclisandjirofilen unter Beweis gestellt. Es muB beton' 
werden, daB die Einzelheiten der borealen Ycgetationsent wickliin- 
in Westeuropa erst durcb Bleichsandanalysen bekannt wurde*1, 
eine Tatsacbe, die mehreren AlluviaIforsehern „verborgen“  bliel*' 
Auch die Heideentwicklung an der Zuidersee ist dieselbe, wie n*1 
den Weihenbergen. Nacb einer ersten Ausbreitung der Gallu 
Heide geht diese zuriick und erreicht erst w ahrend des Haselgipfel" 
ihr absolutes Maximum.

So wie die einzelnen Bleichsandschicbten mit gleichaltrig'’1' 
Hocbmoorbildungen verzabnt sind, so finden wir auch die alteste1’ 
Heidebiiden unter den Sediinenten der Nordsee wieder. Dl* 
Profile Zuidersee und Wilhelmshaven sind Beispiele dafiir, d1' 
systematische Auswertung soleher Yorkommen steht bisher alle*’
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dings nur vereinzelt da, ein AnlaB fiir weitere Forschung. Die 
Transgression von marinen und terrestrischen nahrstoffreichen 
Bildungen iibcr altere nahrstoffarme Heideboden seit dem Ende 
des Spatglazials, hatte aber zur Folgę, daB an den Randem der 
groBen, unabsehbaren Kustenheiden fur den Mensehen Lebens- 
bedingungen entstanden, die jener seit friihesten Zeiten ausbaute 
und im steten Kampfe gegen widrige Naturgewalten zu ver- 
teidigen lernte.

Einen Beweis fiir das Alter dieser Nordseekultur brachte die 
Untersuchung des Profils Sudfe lde  bei  Rbede  an der Ems.

Die Heidemoore sind vorwiegend aus Heidekrautern und 
Wollgras aufgebaut. Ihre Muttervereine stellten Stillstands- 
komplexe dar, wie sie noch gegenwartig im untersuchten Gebiete 
selir baufig sind. Die Torfbildung ist in diesen Heidemooren, die 
nicbts (abgesehen von der Oligotropbie) mit den gewolbten Hoch- 
mooren zu tun haben, soweit verlangsamt, daB die Bezeichnung 
„Stillstandskomplex“  aucb weitgehend fiir die Torfbildung zu- 
trifft. Im Verlauf der letzten Kiistensenkung gerieten alle Heide- 
moorc des Kiistenabsebnittes unter Wasser, so daB sie von marinen 
Tonlagern bedeckt sind. Nur einzelne Heidemoore — so beispiels- 
weise siidlich und sudostlicb von Einden — wuchsen nocb voriiber- 
gehcnd weiter, und zwar entstanden iiber den Heidetorfen insel- 
formig aufgesetzte kleinere und mittelgroBe Spbcw/riim-Kuppen 
seit der Zeitenwende, bis scklieBlick aucb diese von den Tonfluten 
erstickt wurden.

Das Pollendiagrainm „Wieringerineer“  ist besonders wegen der 
hohen Haselwerte bemerkenswert. Diese łiohen W erte waren — 
wie wir schon sahen — im Boreal entwickelt und blieben dann 
— von einer Reihe Schwankungen unterbrochcn — bis zur Spat- 
bronzezeit vorhanden.

Fiir die letzten drei Jahrtauscnde bis zu dem charakteristischen letzten llasel- 
hochststand um 1200 lafit sich eine gute Tbereinstim mung im Durchschnitts- 
intervall des Torl'intervalls und der uns bekaimten Pollcnzoncn feststellcn. Nur 
die Zeit vom  5. bis 4. Jahrtausend lieB den T orf (Schewchzeria) etwas schneller 
■wachsen.

Die Zonę um 4000 v. d. Ztw. ist dureb einen Haselbocbststand 
wie an viełen anderen Stellen Mitteleuropas gekennzcichnet. Die 
Zeit bis zum Beginn der 6. Vernassungszone um 3000 deuten die 
boberen Ulmen- tind Lindenwerte an, kurz vor dem genannten 
Zeitpunkt ist selbst ein kleiner Lindengipfel vorhanden. Gleich- 
zeitig tritt wiederholt Fagus auf. Birken, die sonst wie die Kiefer 
aucb relativ niedrig sind, baben um 3000 v. d. Ztw. eine voriiber- 
gebende Zunabme erfahren. Gleichzeitig zeigen die Haselprozente 
einen Tiefstand. Schon seit 5000 —  besonders aber seit 3000 —- 
laBt sich ein paralleler \ erlauf der Haseł- mit der Erlenkurve
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feststellen. Es ist also moglich, dal! die Haseł an dieser Stelle i® 
brucliartigen Waldern mit Erie (und Eiche!) vorkam. Wir besaBe11 
auch damit eine Erklarung der fiir das Gebiet abnorin hohen durch' 
scbnittliehen Haselwerte. Die bronzezeitliche Fruhjahrswarnie' 
zunahme bringt die Haseł auf 140%.

Eine wichtige Erganzung fiir die Untersnchung D. Schrbder* 
der borealen Heide unter der Zuidersee bilden eine Reihe Unter 
suchungen von Ileideboden, die unter Zusammenarbeit des Moof' 
forschungsinstituts der Deutsehen Forschungsgemeinschaft und de* 
Archaolog.-Biolog.-Instituts Groningen unter Leitung des Direktor* 
Dr. van Giffen eingeleitet w ord en sind. Diese Untersuchungf1’ 
sind eingefiigt in den Rahmen der Bodenuntersuchungen im siid' 
licben Nordseegebiet und dienen in erster Linie den spezielle11 
Zwecken, die absoluten vorgeschichtlichen Ergebnisse mit denet1 
der Bodenkunde in Ycrbindung zu bringen. Die betreffendei1 
Untersucbungen bieten stets Gelegenheit, andere Fragenkomple'f 
aufzuhellen und sind desbalb doppelt wertvo!l. Da die spezielle1’ 
Untersucbungen des Kreisgraben-Urnenfeldes bei Yledder — 6#*' 
lich der Zuidersee — auch fiir die Ileidebodenforschung wichtig* 
Resultate brachte, sollen einige von ihnen hier geschildert werdeD'

Aus den fiinf bisher untersuchten Profilen wurden zwei au-' 
gewahlt (Vledder Nr. 315 und 318a). Die Profile liegen rund 80 k®1 
ostlicli des Profils Wieringer Meer (Untersuchung D. S ch roed er ’ ?)• 
Es handelt sieli um eine Landschaft, die in spornfórmigen Fort' 
satzen weit in das Marschen- und Moorgebiet der Zuidersee hinei<1' 
reicht und eine Vcrbindung zu den weiter ostlieb gelegenen Heid*” 
landschaften der Provinz Drente bildet. Sie ist unter dem Nanu’” 
Z evenvo lden  ( = Siebenwalder) bekannt. Zwischen diesen lan?' 
gezogenen, siidwestlich streichenden Geestriicken lagern ebenrf 
schmale Taler in gleicher Riclitung und erinnern uns an die gleid1' 
gebaute Landschaft des Mittelhiimmlings. Auch im Mittelhum"1' 
ling finden wir eine gleiche Anordnung der Taler und Riicken 1,1 
Gestalt der drei Radden und des Miihlenbaches. Diesen vier Bach'5’1 
entsprechen in Westdrente die Taler der Kuinder, Linde, Stec*1' 
wijker Aa mit Vledder Diep und Drentsche Hoofdvaart. T>*' 
Gebiet Zevenwolden Y estdrentes besitzt siedlungsgeographiscl1' 
Vorziigc insofern, ais es sich zur Zuidersee offnet. Bevor die*1 
Offnung bestand, diirften die Siedlungsbedingungen in beid*’’1 
Gebieten die gleichen gewesen sein. Wir konnen also erwarten, d*1'1 
die alteren Kulturen bis zur Bronzezeit in beiden Gebieten glei1’ 1̂ 
reich vertreten sind und andererseits nur die jiingeren Kultur'’1' 
seit der Bronzezeit im Drenteschen Gebiete reicher auftrete*1' 
West-Drente ist allerdings weit besser erforscht, ais das Gebi1’1 
des Hiimmlings. In erster Linie sind in diesem Zusammenhang d1'

Fr. Jonas.
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reichen pałaeolithischen Stationen des Kuindertales zti nennen, die 
von Pop ping entdeckt wurden. Ganz ahnłiche Kulturen. wie die 
von Osterwolde (=  Aurignacien) und Makkinga (=  Magdalenien), 
sind bisher u. a. von W o l f  in dem entsprechenden deutschen Ge- 
biete festgestellt. Van Giffen fiihrte systematische Ausgrabungen 
— nacli freundlichet schriftlicher Mitteilung — iin Jahre 1937 in 
der Gemarkung Vledder (Drente) durch. Sie betreffen bronze- 
und eisenzeitliche Begrabnisplatze und fiihrten u. a. zur Fest- 
stellung eines grofien Kreisgrabenfeldes, also einer Kultur, die nach 
van Giffen zeitlich von 500 bis 0 zu begrenzen ist und einen 
wichtigen Absclinitt der germanischen Yolkwerdung urnfaf.lt.

Es handclt sich um B r a n d b e s t a t t u n g e n  in U m en, die in Aachen Hugeln 
■oder in der ebenen Heide beigosetzt wurden und von  kreisfbrmigen Grabcu um- 
geben wareu (naheres s. Literatur v a n  G iffe id s ). Nach den Ausgrahungsprofilcn 
van  G if fe n ’ s, die er uns zur Verfugung stellte, lassen sich in  den Aachen Hiigeln 
drei verschiedene Abschnitte erkennen:

1. eine untere ungestorte Zonę (gewachsener Boden v a n  G if fe n ’ s),
2. eine mittlere Zonę, die durch Heidesoden (Plaggen) klinstlich aufgebracht 

ist und
3. bis zur OberAiiche um eine Zonę m it nachtraglich aufgewachsenem Heide- 

boden, der natiirlieh auch Storungen enthalten kann.
Es ist uun wichtig, die Abgrenzung des zweiten Hiigeltciles gegen den 

unteren vorzunehinen. Diese Abgrenzung kann sowohl auf stratigraphisrhe, n ic  
auf pollenanalytische W eise erfolgen.

Das Profil 318 a zeigt den unteren Entwicklungsabschnitt in 
relativ vollstandiger Weise und zwar in 40 bis 61 cm unter Ober- 
flaelie. Die Stratigraphie des Profils lautet: Braunsand mit ort- 
steinahnlicher, verharteter Oberkante (in 54 cm Tiefe), dariiber 
mit Ubergangszonen Bleichsande und humose Bleichsande. Letztere 
sind flugascbereich.

Im Pollendiagramm liiBt sich eine untere lindenreiche und 
eine. obere lindenarine Zonę unterscheiden. Der letzte Lindcn- 
gipfel — vcrbunden mit einer Erlen-Depression — entspricht dem 
Beginn der 6. Vernassungszone um 3000 v. d. Ztw. Die Linden- 
werte bewegen sich zwischen 4 und 29%. Noch niedriger sind 
Eicbe und Haseł, letztere zeigt an der Basis des Braunsandes den 
fruhatlantischen Abstieg und in 43 cm Tiefe den spatbronzezeit- 
licben Hochstand. Die 7 cm Sediinent zwischen dem letzteren 
Festpunkt und dem letzten Eindengipfel um 3000. decken sich 
genau mit der uns bekannten Sediinentsgescliwindigkeit des Blcich- 
sandes von 250 Jahren fiir 1 cm (1250 +  1750= 3000). Das \'or- 
herrschen der Erie in den atlantischen Schichten lal.lt auf die 
Waldarmut der Umgcbung schlieBen, und zwar konnen wir aus der 
hohen Beteiligung von Jiehila (pnheseetts-Typ!) die reichliche Bei- 
mischung von Birken in den Erlenbrucken ablesen. Ganz ahnlich 
wie im Mittelhummling (sielie Profil Berssen Nordender Fcld!)
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lassen sich fiinfmal im Laufe der Entwicklung Zunabme der BirkrC 
in den Bruchwaldern feststellen, entsprechend wiederholter An- 
bahnungen von Oligotrophie jener Walder. Besonders deutlich 
ist der antagonistische Kurvenverlauf der beiden Buchwald- 
komponenten seit 3000 v. d. Ztw.

Die zwischen 200 bis 300% pendelnden Heidewerte beweiseBi 
daB diese Bruchwalder nicbt allzu weit entfernt lagen.

Von besonderer Bedeutung fiir die Erkenntnis der klimatische11 
Yorgange ist die Untersclieidung der jEWcuIfis-Pollentetraden. E? 
zeigte sicb namlich, daB die Empetrum-Werte in standigem Ruch' 
gange begriflen waren und dafiir Ericn 1ctralix langsam zunahm- 
Mit dem Vorkominen von Empelrnm (alit die regelmaflige Beteili' 
gung von Lycopodium complnnatum. Dieser Barlapp, der heute 
einen ausgesprocbenen Reliktcharakter in den Ileiden des Ems' 
gebietes darstellt, war also friiher regelmafliger vorbanden. Sein*’ 
Kurve erbscht sowolil bei Haftenkamp (Bentheim), wie bei Yleddef 
gleiebzeitig um 3000. Um 4000 v. d. Ztw. batte der flachę Barlapp 
mit 14% sein Maximum erreicht. Dasselbe gilt fiir Haftenkamp- 
und diese Tatsache verdient besondere Erwahnung, trotzdem sif 
bisher nur in 3 Profilen angetroffen wurde. Sie gewahrt uns z*1' 
gleich einen Einbłick in die Zusammensetzung der atlantischd1 
Bleich- und Braunsande bewobnenden Heiden. die sicb von dci1 
subatlantischen Heiden durch ilire geringe Moosbeimischun? 
wesentlich unterscheiden, uns damit aber vorfuhrcn. wie wertlc* 
summarische \egetationshegriffe wie ,.C aIlunetum “  oder ahu' 
liche Formulierungen sind. Seit 3000 v. d. Ztw. tritt aucb die l«ir 
die spatglazialen Heiden cliarakteristische Art Succisa pralnia- 
in erhohter Menge und zwei gescblossenen Kurvenstiicken in dcr 
Heide auf.

Der Beginn der 6. Yernassungszone (die Zonę S2 der Nord" 
hiiminlinger Hochmoore) um 3000 v. d. Ztw. wird also nicbt allei11 
durch eine wescntliche Anderung in der W aldzusammensetzunf 
gekcnnzeichnet, sondern ist ebenso scharf ais Anderung der Heid<" 
gesellschaften in Erscheinung getreten. Empetnun und die Lj/C11' 
pof/mm-Arten, die Ilelikte der borealen Heiden, haben ihre beherf' 
schenden RoIIen ausgespielt.

Das Profil V ledder Nr. 315 stellt den Typus einer jnnge11 
Akkuinulation dar. dereń Beginn durcli den archaologiscbd1 
Horizont in 80 cm Tiefe unter Oberflache auf das Jahrliunded 
um die Zeitenwende datiert werden kann. Es handelt sich nach d#r 
Angabe van G iffe n ’ s um eine mit Holz versclialte Yertiefung dc-' 
scbon erwahnten Kreisgrabenurnenfeldes. Wie im folgendei1 
gezeigt wird, kann diese Datierung aucb durch die Pollenanaly"' 
gestiitzt werden. Die Auffiillung dieser Yertiefung gescbab z*1'
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nachst durch einen humus-fleckigen Sand und darauf durch Dy- 
muddc, mit reichliclier Beimischung von Sphagnnm. (Siehe die 
8phugnum-¥>.ur\e der betreffenden Moorschicht im Profil Yledder 
Nr. 315.) Dann folgen liumose, zum Teil gefleckte, braune Sande.
In 10 *nd 20 cm Tiefe unter Oberfłache befinden sich zwei humus- 
reicbe Zoncn, die durch eine kelle Sandschicht (siehe Profdtafel) 
getrennt sind. In 30 bis 40 cm Tiefe fand sich in zwei Schichten 
eine schwache Beimengung von aufgearbeitetem Ortstein, die 
ebenfalls in das Profil eingetragen wurde.

Die Untersuchung dieser insgesaint 80 cm machtigen Ab- 
lagerung der letzten 2000 Jahre in 2 cm Abstanden bietet die 
Moglichkeit, eine genaue, zeitliche Einordnung der einzelnen 
Schichten zu gewinnen. Besonders wertvoll ist dic Untersuchung 
deshalb, weil durch die archaologisch datierbare Schicht im Lie- 
genden eine Kontrolle der Zeitbestiminung der untersten Schichten 
moglich ist. Die Eiche besitzt durchschnittlich hohere Werte ais 
im Profil Vledder 318 a. In 60 cm Tiefe zeigt sie einen charak- 
teristischen Knick, den wir in vielen anderen Profilen ebenfalls 
wiederfanden und den wir schon friiher mit dem Vorgang der 
Sachsenrodung in Yerbindung brachten. Die Buche zeigt einen 
plotzlichen Anstieg auf 31% in 62 cm Tiefe. Die obere Halfte 
des Profils bringt nicht allein einen Riickgang der Eichen-, sondern 
auch der Fary?(.s-Kurve zum Yorschein. Letztere mit vier bis fiinf 
charakteristischen Riickschwankungen, die wir auch in anderen 
Heideprofilen —  beispielsweise Vosseberg, Weihenberge usw. — 
antrafen und die schon dort ais Auswirkung intensiver mensch- 
licher Eingriffe (Rodungen) gewertet wurden. Dic llainbuche bat 
zwei geschlossene Kurven mit W erten unter 5%, von denen die 
untere Kurve die groBere ist. Kiefern sind relativ niedrig, aber 
etwas hoher im Durchschnitt ais im Profil 318 a. Yon den iibrigen 
Arten sind besondere bemerkenswert: die Esche (Fmxinus) und 
die Stechpalme (Ileś), die sporadisch auftreten. Um 1600 weisen 
diese beiden Baume eine kleine, geschlossene Kurve auf.

Die Haseł-Kurve der letzten zwei .1 ahrtausende zeigt einen 
charakteristischen Hbchststand mit 24% um 1200 n. d. Ztw. 
Selbst die sich im \erlaufe der Jahrhunderte -— 1000 bis 1600 — 
wicderholenden, kleineren Haselgipfel sind samtlieh vorhanden. 
Deuthch ist ferner der Abstieg der Haselkurve seit 1600 in 19 cm 
Tiefe. Auch die Tiefstande im ersten Jahrtausend n. d. Ztw. sind 
vorhanden.

Die Depression der Erlen-Kurve in 62 cm Tiefe ist lokaler 
Natur, und zwar bedingt durch die voriibergehende Zunahme von 
Buchen in nicht zu groBer Entfernung von der Profilentnahme- 
stelle. Der steile Abfall der Buchen-Kurve fallt mit demjenigen
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der Eichen-Kurve zusammen, zwei wichtige Symptome, die ge«^ 
nicht zufallig in die Zeit der Sachsenrodung zu liegen kommc" 
Gleiclizeitig fiihrt die Getreide-Kurve ebenso gesetzinabig st^ 
aufwarts, bis auf 440o. In dieser Zeit des ersten hauptsachlich^ 
Getreideanstieges ist anch der Buchweizen regelmabig vorhandeF 
Eine grobe Rolle hat der Buchweizonbau in dieser Gegend nich 
gespielt und scit 1300 ist er durcli Pollen uiclit mehr nachweisbar 
Wichtig ist, dab die beiden Ackerbauzonen — von 700 bis 100' 
und von 1600 bis 1800 — durcli Obstbau begleitet sind. In df 
alteren Obstzone sind allcrdings mehr Pollen vom I ’riin'us-ariu» 
Tvp vorhanden. wahrend in der 2. Zonę der Pirys-Tj/jJ vorwie£t

Es ist sehr interessant, festzustellen, dab wahrend der a lterd  
. IAekerbauzone — 1200 bis 1300 —  Kornblumen regelmabig ul>‘

mehr vorhanden waren ais spater, wahrend in der letzten Ack*“r
bauzone Kornblumen nur noch sehr sporadisch auftreten. In d’1
rechte S|>alte des Diagrainms sind ferner die wichtigsten Kat*1
strophen der Kiiste eingetragen. Bis 1600 iiimmt die Erlen-Kur'
mit Riickschlagen dauęrnd zu, was mit der steigenden Yernassu'1
in der IJmgebung gut in Einklang zu bringen ist. Seit 1600 geH
die Erlen-Kurve schnell zuriick, wahrend dafiir die Birken z®
nehmen. Wir haben liier die Auswirkung der beginnenden Brud1
waldrodung in den Talern zwecks Y iesenkultur, die im ganz*'1
Kiistengcbiete seit 1600 beginnt. Noch von 17 bis 1800 steigt di1'
Erlen-Kurve erneut an.

Die Nichtbaumpollen gewahren uns einen Einblick in dlf 
lokale Yegetation an der Profilentnahmestelle. Zweimal macld 
sich sehr deutlich eine Aernassung bemerkbar und zwar in 13 und 
60 cm Tiefe durch die Salix-rej)cns-i^uxve. Beide Zonen sind 
wahrscheinlich lokaler Natur. Dic orstere kann durch das Zu 
wachsen der kleinen Vertiefung erklart werden. Innerhalb df 
Dymudde zeigt die Sphaijnmn- Kurve eine voriibergehende stark 
Zunahme bis 180% und unmittelbar darauf nehmen die Sah-> 
Tcpcus-Pollen bis iiber 200°o zu. Gegen die Oberllache ist d1 
Spliai/mi//(,-Kurvc im schwachen Anstieg begriffen. In den oberst*’1 
Schichten des Heidebodens waren ferner auch Algenreste feststd 
bar. Die olierste Salix-rcj)cn.i-Zoiw beginnt mit der jiingsten \d 
nassung um 1600, die wahrscheinlich eine Folgę der letzten Klin1'1 
verschlechterung ist (Beginn des letzten Haselsturzes).

Die Heidewerte lialten sich zunacbst in Hohen, wie sie a1' 
dcm Profil 318 a bekannt sind, seit 700 aber nehmen sie zu U'1 
iiberstcigen jctzt 500. ja 600%! Diese Erscheinung ist nicht all*, 
auf dic Waldarmut der Umgebung zuriickzufiihren, sondern a"‘ 
auf besonders giinstigc edaphische Verlialtnisse der Callu'1 
Heiden.
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Der W uehs der Heide ist im allgemeinen wahrend der jiingsten 
Entwicklungsgange versehlechtert, und zwar, wie schon betont 
wurde, durch hóhere Beteiligung von Moosen Vlgen usw. ais 
friiber. Die Konkurrenz dieser Art en war an der Entnahmestelle 
dadurch geschwacht, dal.l stets wiedcr Sandeinwehungen in die 
Heide stattfanden; infolgedessen nehmen die Heideprozente dann 
stets stark zu, wenn wir in der Stratigraphie hellere Sandzonen 
feststellen. Wahrend der humusreicheren Abschnitte sind Riick- 
gange der Heidekurve zu verzeichnen. Die Heide war an dieser 
Stelle wahrend der letzten zwei .1 ahrhunderte stets eine Erica-lelralix- 
reiche Caf/ima-Heide. Die Zunahnre v«n Erica lclrolix fallt jedes- 
mal mit einer Zunahme der Haselwerte zusanimen.

Vielleicht ist es mdglich. an Hand eines groBeren Materials diese Erscheinung 
auszuwerten. Zu dem Zweck ist eine Bestimmung der Erua~letralix-Pollen, die 
in den Sanden durchaus mdglich ist, dnrehzufuhren.

Der Teuiclsabb: B (Siiceisa pratrnsis), der im Profil 318 a seit 
3000 yorubergehend in der W eide anwesend war, ist auch wahrend 
der letzten zw7ei J ahrtausende in mehreren Zeitabschnitten zu ver- 
folgen. Zeitweise —  so um 1100 — erreioht er sogar Werte iiber 
10%. Wiehtig aber ist das Vorkommen von Lonicera 'pcriclymcnum 
(\ValdgeiBblatt), das die unmittelbare Nahe kleiner Waldgebiische 
anzeigt. Zweimal waren ferner in der Heide Barlapparten vor- 
handen, und zwar Lycopodium claralum und L. iwundatunu

t r . 3 on  a s ,  He.iden, Walder und Kuttuten Nord-westdeutschlands. 7
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Versunkene Heiden an der sudlichen Nordsee 
(Bockhorst und Wilhelmshaven)

Die U n tersu ch u n gen  ii ber die E n tstobu n g der H eiden.
W alder und K u ltu ren  N or d w estd cu tscb la n d s , iiber die im 
ersten Heft dieses Bandę? boriclitet wurde, sind unterdessen seit 
1938 weiter fortgesetzt und ausgebaut wordeu. In den .labren 1938 
bis 1939 fanden systeinatische Untersuchungen mehrerer Gebiete 
Ostfrieslands. Nord- und Siidoldenburgs statt. Ferner wurde im 
AnscbluB an diese Untersucbungen nocli ein Terrassen- (Sand- 
stufen-) Gebiet an der Unterems zwecks Feststellungen iiber die 
Talsandbildungen und iiber den Ablauf der letzten Eiszeit im peri- 
pberen Gebiete der norddeutscben Vcreisung mit einem besonders 
dicbtem Netze von Einzelprofilen analysiert. Da die Ergebnisse 
w eit iiber den Ralimen dieser Arbeit liinausgcben. babę icb mtcli 
entscblossen, dieselbe in einem Sonderbefte mit. zwei ais Muster 
dienenden Profilen aus dem ostfriesiscb-oldenburgiscben Grenz- 
gebiete abzuscblicBeu.

Gleiebzeitig ist Gelegenlieit genommen, die wiclitigsten Zu- 
sam m enbange der L a n d scb a fts - und K nlturentw dcklung 
im siid lieben  1S ordseer aume zu ntreiien, soweit diese Fragen- 
kmnplexe durcb die neuen Untersucbungen eine Auswertung er- 
forderlicb machen konnen. Die betreffenden Ausfiihrungen diirfen 
alnr nur ais ,.Anregung“ betracbtet werden. Die uncrwartete 
freundlicbe, Aufnabme durcb die Kritik sowie eine groBere Anzahl 
Anfragen waren die A eranlassung zur Zusammenstellung des 
Heftes, das in entgegcnkommender Wcise von Herm Professor 
Dr.Fr. Fedde in den Beibeften des Repertorium? aufgenommen 
wurde, wofiir ibm aucli an dieser Stelle gedankt sei. Die Arbeit 
darł’ weniger ais andere ais Anregung zu abnlieben Untcrsucbungen- 
dienen, da Sandanalysen zu den undankbarsten und scbwierigsten 
Aufgaben der Forscbung gebdren, und uur sebr umfassende Er- 
labrungen vor den manniglacben Feblscblussen sebutzen konnen, 
die damit verbunden sind. und iiber die an anderer Stelle aus- 
liibrlicber beriebtet werden soli.

1*
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Die Entnahiuc der P robcn  aus dcm Schleu-sentiefbttiu i*1 
W ilhelm  shaven vcrdanke ich der Uinsicht moines MitarłieitcT' 
O. H ink-E m den , die ihm wahrend einer Fiihrung durcli den ver 
storl>enen Hafenbaudirektor Dr. h. c. K riiger-W ilb  el insha v e® 
in den neuen Aufsohliisscn im Jahre 1938 inoglich war. Diese Wi*1 
die iii)rigen hier nur gestreiften Lntersuchungen bilden die best' 
denkbare Bestatigung der Einteilungen des genialen Kiistei1' 
forschers H. Sehiii te-Oldenburg, der leider infolge seines plot*' 
lichen Ablebens diese Resultate nieht mehr sehen konnte.

W ie die Sagc herichtet, hatte der Teufel eines Tages aus Neid uber d*1" 
G luck der Bew ohner der aum utigen G egend niirdlieh von  Esterwegen <lie~* 
vcr\\iinsclit und lielj sie in einem  groCen M orast untergeheu. Voll łiamiscl>l'r 
Scliadenfreude sa!3 er auf dem  einsam en Sandberge m itten  zwischen E s t f f  
wegen und B ockh orst, der seitdcni der Teufelsberg hei(3t und sah das e i'1' 1 
lachende und fruclitbare Land im  Sum pfe erstieken und untergehen. F '11 
groI3es H och in oor wiilbte sieh uber den versunkenen W alderri. Heiden a,H' 
W olnipliltzen der Menschen, die E s t c r w e g e r  D o s e . Die letzten l Tbrr 
lebenden fliichteten au f den hohen Berg, auf dem  je tz l das D orf Esteryscsc' 
im Sehutze des W aldes liegt.

T eu fe lsk u h ic  bei B ock h orst (N ordhiim m ling)
Ais das Hochinoor durcli den Bau des Kiistenkanals bci Bock 

horst beseitigt wurde, traten die Rcste der iippigen Kiefern- ub1̂ 
Eiclienwalder zutage. die dort vor 0000 8000 Jahren wuchsd1
Steinbeile und Bronzegerate brachten die Bagger mit den braunc1' 
Moorschichtcn an das Tageslicht und nordlich von Esterwegen au<l 
die gut erhaltcne Moorleichc einer mannlichen Person, die ciii"1 
den Tod im Vloore fand. Der gesainte Nord- und Westliang d''f 
Estcrweger Hohe lag łiesat mit mittelsteinzeitlichen Feuerstei*’’ 
geraten. (Trolle Mengen dieser feinen Spitzen. Schaber und ander',( 
Werkzeuge sind weit im Lande versclileppt oder befinden sieli i'1 
Privatsammlungcn. cloch noch im mer legi der wandernde Sai'̂  
neue Gerate frei W o i ter nach jNnrden li agon an den Fliissen 
den Auen der breiten Stromtaler die schwarzen Kultur- und Ackfr 
schichten jener Zciten, die beweisen. dali die Menschen hier eim1 
in einer glucklichen Lrzcit. die iiber 0000 Jahre her ist. wohntr"' 
Eine Zeit, die vielloicln nur noch in vielen Sagen, bosonders vof 
den Zwergcn. den Aulken oder Ollerken (das sind die „Altesten ' 
des Emslandvolkes, nachkliugt.

Die Bodenforscliung bringt uns Kenntnisse in ungeahntcf 
W eise iiber jene .lalirtausende. Dii Eandschalt war reieh und g'1* 
hewassert. Die grolien Moore felilten ganz. und die licliten ha"r 
artisen Waliler w aren reicli an Friichten. liesonders der llasel, d1' 
Heillig gesammelt v\ tirdcn. Enunterbroehene Heiden delinten sic1 
von den Kiisten his weit ms Hinterlaud, so dali die Menschen oli*1'



Schwierigkcit sieli bewegen konnten. Dazu kam noch. ein weit er er 
Vorteil! Diese Heiden konnten oline grolłe Miilic vorubergehend 
zu Kulturzwecken benutzt werden, indem man sie brannte mul 
so den Boden diingte. Gerste und Buchweizen bildeten nach den 
Funden die erste Nahrung neben den mannigfaeheu Saminler- 
friichten und Krautern, die teilweise aucb schon angebaul wurden, 
fiir ein zablreichefe Volk. Uie Manner besallen grofie Geschicklich- 
keit in der Jagd und im Fischfang, die damals weit ergiebiger ais 
in der Gegcnw art waren. Der Tatkraft und Intelligenz jenes Volkes 
sind die ersten groBen Kulturtaten zuzuschreiben, wie die Er- 
(indung des Beiles und die erste Anwendung des Getreideanbaues 
weit entfernt von den Heimatgebieten der Getreidearten.

1 nsere G e t r e id e a r t e n  stam m en sam tlich wie aueh viele der Acker- 
unkriiuter, so die K orn blum e, der M ohu und die K ornrade. aus den Gebirgs- 
'teppen Vurderasiens und des iistlichen Mitteliueeres. In den T alem  des Piiles 
und des Zweistrom landes wurden W eizen- und Gerstearten zu Beginn der 
Jungsteiuzeit um  5000 —4000 vor  der Zeitenw ende sehon nachgewiesen, und 
wahrscheinlich reiehl der Ackerbau dort noeh weiter zuriiek. Einc geregelte 
Bewasserung sorgte fiir den E rfolg  des Fruclitbaues. W eit entfernt von  diesel] 
Ausgangsgebieteu fanden selion nm  6000 die Kiistenbewohner der sudlichen 
INordsee M ittel und W ege. diese Steppenpfianzen aucli b ier anzubauen, w obei 
das Klima ihnen allerdings \ orteile gewahrte. insofern ais die muhseligcn 
Bewasserungen liicht ndtig’  waren. Die atlantisehen H eidesteppen konnten 
nicht m it den fruchtbaren Schlam niboden des Stidostens konkurrieren, so dali 
nur wenige F ruchtarteu, die Gerste und spater das F in k om , uberblieben ; 
dafiir waren die Ertrage aber um  so sieberer. Die M etbode des Brennens 
/.watig die Bew ohner zu einem  haubgeren W echsel der Anbauflachen, in folge- 
dessen blieb die B evolkerung \ cr  den G cfabren der Sefibaftigkeit (Inzueht 
und Stagnation!) bew ahrt: die Besebfiftigung m it der Jagd sorgte fiir K drper- 
ertiiehtigung.

Seit tłem Ausgehendcn iler letzten Eiszeit: lassen sieli an tler 
sudlichen Nordsee ununterbrochene Besiedlungsfolgen mittels der 
Bodenuntersuchnngen feststellen. Damif gelit unsere Kultur auf 
die Renntierjagerkulturen der letzten Eiszeit zuriiek, und besonders 
Mitteleuropa muli eine auBerordenllich alte Bev6lkerung besitzen. 
Bei Boekhorst lassen sich die Spuren des Menschcn (in Form der 
Flugaschesfreuung!) bis um 8000 v. d. Ztw. zuriickverfolgen. Die 
gewaltigen V eranderungen der Kiisten wahrend der Nacheiszeit, 
die sich ais Landverluste und -gewinne direkt, an den Kiisten und 
indirekt durch die Verandcrung der Wasserverbaltnisse bis weit 
ins Hinterland liinein auswirkten. sebufen den europaischen 
Menschen der Gegcnwart. Die Erforschung jener Kustenverande- 
rungen verdanken wir dem Oldenburger H einrich  Schiitte. Er 
zeigte zum ersten Małe, wie sieli diese Yeranderungen, die er 
Senkungen und Hebungen nannte. mebrfac.li und zwar rltytbmisch 
wiederholten. Die genaue zeitlicbe Fixierung der Uberflutungs- 
und Landperioden blieb der Forschung der letzten Jabre vor-
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behallen. Die wiclitigste Uberflutungsperiode (Sch iittes zwem 
Senkungsperiode) begann um (>000 v. d. Ztw.. und wurde â ‘ 
L itor in a tran sgress ion  in ganz Nordeuropa und dariiber hinaił- 
aucli in Vorderasien festgestellt.. Sie lirachte die Kultu rbliite dt’r 
Mittelsteinzeit zuin Vorschein. Die dritte Uberflutungsperiode 
3000 v. d. Ztw. leitete die Kulturperiode der Jungsteinzeit u*1̂ 
Bronzezeit ein, die nach den neueren Forscliungen ais eine ei"' 
heitliclie Erscheinung angesehen werden midi. Und schlieBlif  ̂
brachte die letzle Uberflutungsperiode seit der Zeitenwende J'1 
Kulturentwicklung in Gang, in der wir uns noch heute befiudO1'

Der Zusammenhang jener Perioden mit der Entwicklung dff 
menschliehen Kultur liegt also auf der Hand. Die zwei groB*'1’ 
nacbeiszeitbelien f berflutungsperioden von 6000 KI00 und t 1’1' 
3000 1000 v. d. Ztw. werden aber von kurzeren, und zwar 100"'
jahrigen Landperioden (Sch iittes H ebungen) unterbrochen. J'1 
das Siedlungsgebiet der Kiistenkulturen jedesmal erheblich a''1 
Kosten des \f ceres vergriiBerte. Da diese ,.Hebungen‘" ebenta  ̂
in rhythmischer Weise erfolgten, konnen wir auełi fiir die ZukuU1 
einen alinlichen Verlauf voraussetzen. Damach niiiBte die bis z1)1 
Gegenwart andauernde 2000jahrige 1 berflutungsperiode in ei''" 
Landperiode von ebenfalls 1000 jaliriger *Dauer iibergehen, u" 
zwar iniiBte der Uinschlag in dem jetzigen Jalirhundert erfolg*’11 
Das ware ein Grund fiir optimistische Hoffnungen beziiglicli unsei1’ 
Kiistengebiete. YYenn Seliiitte trolzdem in Anbetracht J* 
Tiicken des Meeres fur die Y7crstarkung der Deiche eintrat, so ł*1' 
er daftir allen Grund. IJnsere Bodcnprofile aus den Schichten 
Zeit der Bronze bis zu dem Beginn der Eisenzeit beweisen namli1̂  
daB aucli zu Beginn der Landperiode von L000— 0 erhebli1'  ̂
Kiickschlage vorkamen.

Ein so lclu r R i i c k s c h la g  sctzto um  800 v . d. Ztw . ein. Bei der l  n** 
sucliung des R diinelm oores im  Jadeliusengebiet wurden sogar drei sold1' 
R iickschlage festgestellt. Diese warcn dureh jew eiligcn  Anstieg der -1*1 
flora gekennzcichnet bz w. dureh Ycrzahnungen der T on - init den Ml>< 
schichten. Etwas wciter liordlich , lici Sehestedt, iielien sieh vier sold 
tlberflutungsruckschlagc feststellen, und zwar um 800. 650. 100 und ” 
250 v . d. Ztw . Im  ganzen geschen ist aher das 1. Jahrtausend \. d. Ztw. 
Periode des Landgewinnes gewesen.

Audi die Uberflutungsperioden griflen wellenforinig aut 
feste Land iiber. wic das ebenfalls unscre neuesten UntersuchuUr1 
lehrten. Der Warfenforscher O. Rink-Emden hat darauf l*1' 
gewiesen, daB die Technik der Kustenliiigel ( =  Warfen) ei'1' 
wiederholten Anstieg der Fluten verraten, und zwar um 0, 400 11,1 
um 700 ni d. Ztw. Dieselbe drcifache Uberflutungswelle kou1’1 
dureh Mooruntersuchungen innerhalb derselbcn Zeitspannen h” 
gestellt werden. Audi die vorletzte Uberflutungsperiode 
einen alinlichen Yerlauf!



Jedesmal vertrieb die Natur die Menschen aus den Talern, 
wenn sie audi spater iininer wiederkehrten; so in der Bronzczeit 
und wahrend des Jahrtausends bis zu der Zeitenwende. Seit dem 
Mittelalter dringt der Menscli von neuem gegen das Meer vor, 
seit dem letzten Jahrhundert im sehneller werdcnden Tempo.

Schrolł' und unvermittelt ragt die E sterw eger H ohe iiber 
30 in aus der grofien Ebenc des Urstromtalgebietes dc.s Hunte- 
Ems-Tales empor. Schmale Baclie, das Bruchwasser nordwestlieh 
und die Sagter Ems nordostlicli von Esterwegen. eutwassern das 
breite Tal naeh Norden. Neuerdings durebsebneidet der Kiisten- 
kanal dasselbe in west-ostlicher Ricbtung. llund 500 m siidlicb 
des neuen Kanals liegt an der Stralle Bockborst-Este.rwegen der 
Teufelsberg inmitten der groflen Moore. V on seiner flacben Kuppe 
blicken wir nach Nordosten auf das groBe Hoc.bmoor der Ester
weger Dose und nacb Westen iiber das allmablieb sieli zum Brucb- 
wasser abdaohende Heidemoor des Leegmoores. Audi das Melm- 
moor am FuBe des Teufelsberges bildete einst mit jenen beiden 
Mooren ein Ganzes. Die intensive Scbaftrift in \ erbindung mit 
der Bucbweizenbrandkultur liell aber in diesem Moorteil seit dem 
Mittelalter grollere vegetationsfreie Moorstellen entsteben. die sieb 
gleich Gescbwiiren weiter fraficn und das Moorwacbstum zum 
Stillstand bracliten bzw. den Torf in „\lelm“ ( = Staub) ver- 
wandelten. Die Gnte.rsucbung des Profdes Teufelskuhle bei Bock- 
borst ergab, daB diese Entwicklung seit 1200 eingeleitet wurde 
und um 1400 im Gange war.

Der Ortsuame „ B u i k h o r s l '  soli sovicl wie Buchenwald (kleiuer 
Buchenwald V) bedeuten . Shnlich dem  O rtsnam en -,B okel ' bei Papenburg, 
der ais „lichter B u chen w ald" (B oek elob ) erklart wird. Beide Deutungen 
treffen wahrscheinHcb n iebt zu. W enigstens b a l  die l  tuersuchung der Boden- 
profile an beiden Platzen ergeben. dali dort kein Buebenwald vorkam . Es 
ist m oglich, dali beide O rtsnam en kultiscbe B edeulung baben. Die alterc 
Form  von  B okeloh  ist ,.B o e k e lo b '', und die Silbe „B o ck  ' konnie ebenso 
wie in -B ockhorst " auf das dem  Bauerngott T b or geweibte heilige Tier zurnek- 
geiien. Eine grolłe Beilie Orts- und Flurnum eu gebeii jedenfalls auf diesen 
G ott der germ aniseben M ythologie zuruck.

Der einzigsle B uebenw ald im  Gebiete v o n  B oekhorst, Burlage und 
Esterwegen kront die Esterweger Hiihe und ist n ocb  gegenw arlig zum  grdBteu 
Teile erhalten. Er hal aueh dem O rle  ..E sterw egen" deu N am en gegeben. 
beme afle Form  ,.H esterw ede" w ird  vnn A b e f s  ais W aldweide fur Pferde 
erklart. Die Erkliirung A b c i s  von  H ester F oblcn  tr illl fur unsere Gegcud 
kaum zu . im  W am ischen  bedeutel lle ste r  Burbeugestraneh. und uacb 
K a n n e g ie l le r  ist das in  mitle.1- und suddeutseben O rtsnam en biiubge H eister 

junger. biegsam er B uchen- oder E icbeutrieb. W ir wissen. wełebe Bedeutung 
im  M ittelalter die W aldweide b a tte , und ibre R este  sind in  deu m eisten ems- 
tandischen Diirfern bis zur G egeuw art erbalten  geblieben. A u d i der liebt- 
steliende, jetzt mit S tcchpalm en  slark durcbsetzle B uebenw ald bei Ester
wegen ist soleb ein alter H udew ald . E inen  zw eiteu aus B uebeu  bestandenen



Hudcwald finden wir bei dom emslandischen Dorfe Tinncn (der Tinncr Lobl 
In den ubrigen ITudewaldern nimmt die Eiche den Yorrang ein.

Y ach  der E berlieferung grundeten M itglieder des Tem plerordens geg1'1 
Ende des 12. Jahrhundcrts die Niederlassung E s t e r w e g e n  in einer 
gelegenen G egcnd, wie es v iclfa ch  bci dicsem  Orden der Rraucb war. S[i 11 
iibernahm en die Johanniler die Siedlung, v «n  denen er im M ittclalter in we'1 
liche H ande geriet. INoch gegenw artig ist der E sterweger Busoli, wie A 
B uchenw ald im Y olksm unde heiGt, irn Bcsitze des llerzogs von  Arenbef* 
M eppen. A m  N ordrande des W aldcs belindet sieli das RonzentrationshiS1 
„E sterw egen ’ 1, eon dem  aus die K ultivierung der M oorc vorangetricben  wit" 

Nur auf der Esterweger Holie tritt der Geschiebelelim uid1' 
einer diinnen Bleiclisanddecke zutage. Diese iilierzielil auch J'1 
weiter talwarts den Gełcliiebelehin bedeckenden Talsande, d erf1 
Hangendes gewohnlich in Flugsande verwandelt ist. Ube.rall d<'rl 
« o  eine gescblossene Ortsteindeeke vorhanden ist. tragen die T®1 
.sande ununierbrochene Heiden. Das Areał der Heiden ist duh 
die uinfangreichen Moorbildungen sehr eingeengt, im lei z len Jal'1 
hundert ferner auch durch die Kiefernaufforstungen! Nocli jet*' 
ziehen sich die Restc. der Heiden urn die Esterweger Wahl hol*' 

Weiter hangaufwarts I refFen wir dann auf umfangreiche Kiefd 
aufforslungeii und schlielllich auf den Buchenwald. Seine grofih 
Fliichen werden durch eine Waldschmielen (Aira flejcuosa) u1’1' 
Stechpalmen (Ilex) reiche Fazies eingenommen. Stellenweise *J 
der Boden aucb dicht mit WeiBmoos- (Lcucobryum glanOi* 
Polstern bedeckt, die cbenfalls die hohe Bodensaure anzeig*’1 
Trotzdem verjiingt sich die Buche im Schutze der Stcchpalut^ 
vorziiglich. Am Nordwesthange ist auch noch ein geschlosseia’1 
hochstammiger Eiclienwald vorhanden. dessen Bodenflora F 
deutend reichlialtiger ist. Buschwindroschen, Waldsauerklee a’1' 
verschiedene Farne fallen besonders auf. An der Nordosts*’1*1 
des Berges sind in dem Buchenwald einige Fiehtenkolonien C1 
gesprengt, die nach den Bodenuntersuchungen ehenfalls naturlifk1 
Herkunft sind. Ein grofieres Areał am Rande des Buchenwald* 
wird noch t on einem Kronsbeer reichen Eichenniederwald t’'1’ 
genommen. der wahrscheinlich eheinals eine weitere Ausbreit11'1' 
liatte. Die Entwicklung des Esterweger Busches ist in dem ober*’ 
Teilc des Profiles Teufelskuhle bei Bockhorst analysiert und z*-1'’ 
samtliclie Schwankungen der Buelienkurve, die wahrend der A>‘ 
breitung der Buchenwalder an der Nordseekuste beobachtet wurd1'1' 

Weniger gut sine! die atfemtischen Laubwalder der Naclieh2* 
in |dem Profil B ock h orst z um Niederschlag gekommen, und z " ‘ 
Jag das daran. dali in jencn Perioden lokale Birken- und Kieh’r<l 
bestande die Arten der anspruchsvollen Laubwalder uberdeckt*’  ̂
Die letzten Kiefernbestande kamen auf dem Teufelsberge u*’1 
am Ende der Bronzezeit vor, wie das die Untersuchungen (̂ ‘ 
Stubbensehichten bewies.
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In der Aachen Kuppe des T eu fe lberges  tritt bis zu 50 cm 
unter OberHache ein glimmerreicher, scbneeweiBer Sand hervor, 
der an der Oberkante einige Fałtungen infolge des Eisdruckes zeigl.
Yon dem Geschiebelehrn im Hangenden dieses Sandes ist nur noeh 
eine Steinsolile vorhanden. Diese Steinsohlc ist nur unter der 
Kuppe steinreicli und wird nach den Hangen zu schwacher, um 
stellcnweise ganz auszusetzen. In der untersueliten Muldę des 
Teufelsberges („Tcufelskuhle“ ) ist die Steinsohlc nur liickcnhaft 
ausgebildet und ist auf Grund der durchgefiihrtcn Gntersuclrung 
die Folgę des BodenRieBens zu Beginn der praborealen R ho- 
Periodc. litu as weiter ostlich der Entnahmestelle laf.it sich beob- 
achten. wie die Steinsohle in Form von Girlanden mit steilen 
Winkeln aufgerichtet ist. Diese Formcn lassen einen Einbliek in 
die Funktionen der FlieBerdebewegungen walirend des Endes der 
spatglazialen Periode tun. Wie ich sclion an anderer Stelle aus- 
fiihrte. sind łur diese Zeit vertikale, zum Teil auclt richtungslose 
Bewcgungen charakteristisch.

Im Gegensatz zu den glimmerreiclien Sanden. dereń Merkunft 
ohne Zweifel dem ausgchenden Tertiar bzw. dem Fruhquartar 
zuzuschreiben ist, ist der hellbraune Flugsand im Liegenden des 
begrabenen Schwarzsandbodens am Teufelsberg jungquartaren 
Alters. Eine neuerliche Untersuchung eines Prohles mit einem 
maehtigen hellbraunen Flugsand, der mehrere Humuslinsen ark- 
tischer und subarktischer Wahl-łleide-Boden enthielt, bei Stapeł- 
moor in Ostfriesland ergab, daB diese auffalligen, hellbraunen 
Flugsandboden seit dem Hohepunkte der letzten Vereisung 
( = Wiirm II) im Emsgebiete abgelagert wurden. Am Teufelsberge 
dauerte die Umlagerung dieser Flugsande bis zu dem Beginn der 
A lleroed -S ch w an k u n g um 9500 v. d. Ztw. In der Regel sind 
diese braunlichen Flugsande den Talsanden dirckt aufgelagert, am 
Teufelsberge. den Verschuttungssanden des Frulujuartars. Infolge 
des Feniens des Glimrtiers haben diese Sande ihre eigentumlic.be 
matte Farbung erhalten und treten aucb in Photos deutlich hervor.
Ilir gleicbmaBig feines Kotu verrat die aolische Herkunft.. und. wie 
schon erwahnt wurde, konnte ihre Sedimentierung stellenweise 
aucb wahrend des Glazials ohne Storungen erfolgen.

Oberhalb der braunen Flugsande folgt eine fur das Spatglazial 
typische Scbwarzsandbildung, die in der Teufelskuble bis zum 
Ende des Finiglazials anbielt. Fm 0000 v. d. Ztw. \vurde sie von 
einem Fbergangssande abgelost. der mitsamt dem atlantiscben 
Bleichsande genau 18 cm Sedimentmaehtigkeit ausmacht. Dariiber 
ist ein humoser Heideboden entwickelt. tler infolge mebrerer V cr- 
nassungen zu einem Moorboden wurde.
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Die L a g ę  d e r  P r o f i l e i i t n a h m e s t e l l e  am R ande eiiies waehsendf1 
H ochm oores, der Esterweger Dose, unweit eines Talsandzuges. der in d*r 
Gnindw asseriiiveau der lclz ten  t  berflutung^periode h iuciurcicht —  das T*1 
des Burlager Tiefs begim it kuapp 2 km  nordw estlich  der ProfilenttiahMit> 
stelle — , und anderseits in  unm ittelbarer JNlahe cines Buehenwald tragem k1 
Geschiebelehm hiigels veranlaBteu m ich, dicses Profil ais eines der w ichtig-*1’1 
der K.iistcnprofilc Kerauszustcllen. Die Bedeutung der l  ntersuchung li»*>' 
darin, dali nicht allein klim atischeErscheinungen gcw ertet werden kount**1 
sondern ebenso auch die groBcn t berflutm igs- und L andperioden. den’1 
Bedeutung eingangs fur die K ulturgeschichte der Mcn^chheit gestreift wiird'* 
in dem W eclisel der m ikrobotanischen Hinterlas*eiiscliaft besonder* 
Haupt w aldbildner m anifestiert sind.

Fiir die Erforscliung tler Heideboden besitzt das Profil aus d*’1 
Tcufelskuble insofern besonderen Werl. ais an dieser Stelle dl* 
Verzahnung eines Heidebodens mit einer Moorbildung zu Beg»1,ł 
der Vernassungszone um 200 n. d. Ztw. zu beobaełitrn ist.

Es handelt sieli um  die T r a n s g r e » s i o n  de^ I l o c h  in o o r c s  d*0 
E s t e r w e g e r  D o s e ,  die schon in  3 km  Eutlernung um  5 iri sich uber ilird 
R andem  cinporgew olbt hat. Es ist niclit zufallig, dafi die seitliche Tran"' 
gression dieses H ochm oores m it dem Beginn einer neucn Uberflutungsperio*!* 
zusam m enfallt. W ic wenig die H oclim oorentstchung von  den liogendd1 
Sedim ciitcn  abliangig ist, das zcigt die \erbreitung der H eideinoore im Eul‘ 
gebiete. Beide M oorarten iiberdecken kiloineterweit nahrstofiarine Bod1*1 
der Talsande. W ahrend aber die H eideinoore sieli schon im B orcal entwickelt*’1' 
und seit dieser Zeit in folgc des Vorwiegens von  Stillstandsflacheu (Stagnatioi*' 
k om p !excn ) nur annaliem d 2 in T or f hervorbraehten, haben die H ochInoar, 
die in iinscrem  Gebiete seit den letzton  5000 Jahren eiitstanden sind. *d'1 
im m erhin 3000 Jahre junger sind, annahernd 4 m T orf, stellenweise ul"-1 
bedeuteud mehr gebildrt.

Zur Hcch moorentstchung komint cs dann, wcim ein seitlicher id*’1 
stand der peripheren Moorentwasserung entgegenwirkt und ein bestimin*1" 
NiederBclilagsnctto vorhanden ist. In der Regel wird dieser W iderst.*" 
durcli ein an.steige.ndcs Gelande ani Moorrunde hervorgerufen. lii ilies*" 
Falle kommt es zur Ausbildung einer liasseri Iloch inoorrandzoue ( - f ai-’ 
In deti Ktistengebieten wird aber der Widerstand in der Regel durcli d'1 
ansteigende, nahrstołlreichc Grundwasser wahrend einer (Jbcrflutungsperii’1'1 
gebildet. Wahrend der Landperioden mu Ute bei siukende m Grundwa-' 
auch dic Hochrnoorbildung ciiigcstellt werden, und tatsaclilicli wurden wahn’1'1 
dieser Pcriodeii keinc Hoelimoore. sondern Heideinoore gebildet. Diese giiiS*’ 
erst bei einsetzender Uberflutung wieder in echte Hoelimoore iiber. luli*'' 
dieser Zusaminrnhange- die bisher leider von unseren Moorforsehern g*111 
auller aoht gelassen sind, sind in den Sehichteii der Nordsocinoore die Sclii*’'1 
sale der K.iiste aufgefangen.

Votn Siidrande der Esterweger IJose wurden von mir scli"1' 
vor acht Jahren Hochmoorsr.hirhten analysiert, (lie his zu 5 111 
machtig waren. Davon waren 4 m seit der 3. Uherflutungsperio^1 
um 3000 v. d. Ztw. entstanden. Es liandelte sich um Wollgrast6rl' 
des alteren Hochmoores und um Vorlaufs- und Moostorfschicht*’1 
des jungeren Hochmoores. Der his zu 1,20 m lnachtige VorhuJ" 
torf lafit cinen unteren Teil erkennen, der seit der 4. VernassunsF 
zonę utn 1200 v. d. Ztw. entstanden ist. Die obere Halfte J*'
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V orlaufstorfes beginnt um 21)0 n. d. Ztw., also zu Begiun der 
2. Vernassung.szone. Sie 1'iel mit dem Boginn einer Eberflutungs- 
periode zusammen und fiihrte infolgedessen zu einer Trausgression 
des Hochinocres in soitlicher Richtung. Es ist interessanl, dali 
dieser obere Teil des Vorlaufst orfes ais Sdiciichscrui-Torf ausgebildet 
ist. wahrend der untereTeil einen reineii Splittgiium-ais-pidnluin-Torf 
darstellt. Bei forlschreitender \ erariuung an Nahrstoffen ware das 
umgekehrte der Fali gewesen. Die VernaRsungszonen der Ester- 
weger Bose lassen sich kiloineterweit verfolgcn. Sie sind aucli ani 
Teufelsberg in den Sedimenten zum Niedersclilag gekommen.

Die aulłerordentlich langsam sedimentierten eu-mesotrophen 
Torfsehiehten im Liegendeu uuserer Hoehmoore liieten Gelegen- 
beit. die Entstehung dieser Boden mit den Heideboden direkt zu 
vergleichen. Schon vor 10 I ab ren fiel mir auf, dali samtliche 
Schichten der basalen Tórfe gleichmalłig mit Feinsand durchsetzt 
waren, ohnc daB icb eine zulriedenstellende Erklarung fur diese 
Erscheinung geben konnte. Die Innalnne, dali bis zur Zeit des 
sclmellcren Hochmoorwaehstums scit 11000 v. d. Ztw. die benach- 
b ar ten Talsandrucken keine gesehlussene Vegetationsdecken ge- 
tragen hatten, wodureh die Sandverwebungen erklart werden 
sollten, ist durch Fntersuchung der Talsandheiden binlallig ge- 
worden. Gegen jene Hypothesc sprach auch der Charakter der 
Sandbeimengungen.

Im allgemeinen nimmt man an, dali die eigentliehen Hoch- 
moortorfe frei von Feinsand sind. Genauerc Analyseu zeigten aber 
das Gegenteil, und iiltere Forscher, wie G risebaeh . wollten sogar 
die Erniibrung der iłoehmoorpllanzen von den geringen Staub- 
mengen. die auf die Hoebmoore niederfielcn, abhangig machen. 
Naehdem ich durch langwicrige Entersuchungen Rlarheit uber die 
Sedimentation der aolischen Stauhdecken innerhalb der Heide- 
hoden geschaffen hatte. begaun ich gleichzeitig auch Entcr- 
suchungen iil>er den Staubgehalt der Moorhbden. und es zeigte 
sich ba\d. dali die angefallenen Men gen des Staubes auch dort 
gleich groll w aren. In folgę der weitaus sehnelleren Sedimentierung 
der Moore und besondeTs der Hochmoore ist die Masse des Staubes 
innerhalb einer bestimmten Torfmacbtigkeit zwar absolut gering. 
aber entspriclit docli selrr gut der Stauhmenge innerhalb desselhen 
Sedimentiernngsintervalles bei den licideboden. Wir konnen an- 
nelimen, dali beispielsweise in den Gebirgen die Sedimentierung 
infolge der wecbselnden Akkumulaticm und llenndation ungleieh- 
maliig ist. und die Beobachtungen bestatigen das. Nur die Heiden 
baben infolge der Struktur ihrer ZwergstTauclier, die Eicht und 
Wegen direkt an den Boden treten lassen, die Blcichsandfarbung 
erbalten, die schon aullerlich die ausgeglicbenen Yerhaltnisse
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dokumentiert. Die Staubaufhohung der Boden unseres mittel- 
europaisclien Raumes stellt, wie schon Passarge vermutete, eine 
der wiclitigsten Grundlagen fur die Entstehung der Bodcn- 
bearbeit.ung und der mensehlichen Kultur iiberliaupt dar.

Der auffalligc, helle Bleichsaud ist am Teufelsberg in samt- 
lichen Aufschliissen genau 18 cm machtig. und zwar reicht er an 
der Profilentnahmcstelle von 78 96 cm unter Oberflache. Die
unter.sten 3 cm besitzen eine rotlieh-graue Farbung, und im 
Ilangenden geht der Bleichsand in einen humosen Bleichsand iiber- 
Dieselbe Machtigkeil fand ich an allen bisher untersuchten Stellen 
Norddeutschlands, und sie beweist, dali wir es hier mit stabilei* 
Heiden zu tun haben, die eine iiberraschend gleichmiiBige Spdi* 
mentierung bewirkten. Schon diese Tatsache beweist. *laB di*' 
Thcorie der ausschlieBlich sekundaren Entstehung dieser Boden 
vor der Krilik nicht bestehen kann. Aber erst die Anwendung der 
Pollenanalyse in diesen Schichten lieB die Vermutung der alb 
mahlichen Aufholiung der Heideboden zur GewiBheit werden.

Allerilings kom m t mail zu deinsclben Ergcbnis, wciin man die Mikre" 
straligraphie uud die Lagcrungsverhaltnissr der Rulturliintcrlassenschafte*' 
innerhalb der H eidcbiideii beriicksichtigt.

Im Jahre 1929 hatte ich Gelegenheit, einen spatglaziab" 
Bacheinschnitt, der wahrend des Friihboreals vermoorte, und daii'1 
spater unter machtigein Hochmoor begraben wurde- im Aufschlu^ 
des Kiistenkanalbaues nordlich von Esterwegen zu studieren. En1 
64 cm machtiger Scorpidium-Torf fiillte das Baehbett ans und w 3r 
naeh der Pollenanalyse in der Zeil von 7060 6400 v. d. Ztw. en1'
standen. Der erste HaselworstoB des Finiglazials wird durch ei»‘ 
Birken-Weiden-Zone eingeleitet, und dieselbe BirkenvorherrschaP 
um 7000 ist auch (in 100 cm Ticfe!) im Profil Bockhorst entwickel* 
Ferner auch der erste Erlen- und Haselanstieg, sowie der Riick 
gang der beiden Kurven wahrend der finiglazialen Depression u11' 
6400 6200 v. d. Ztw. Zu Beginn des Atlantikums um 5500 g*'
langten die Erlen- und Birkenbriicher am Rande des Esterweg*' 
Dose zu ihrer maximalen Yerbreitung.

Echte Heidetundren waren in den Talsandebenen aul *1'' 
llachen Sandriickcn, die Tangen. beschrankt. Zwar w aren di*” ' 
schon wahrend des Hochstandes der letzten Eiszeit allinahlń'*1 
wasserfrei geworden, aber die Niederschlagsverhaltnisse warfl 
wahrend der ersten Jahrtausende nach dem GlclschermaxinU1’'1 
den Heiden und dainit der Bildung stabiler Boden nicht giinstir 
Die E mlagerung der Flugsaude nahm erst zu Beginn des Sp:i* 
glazials um 11000 allmahlich ein Ende. Das niederschlagsrcifb' 
und kalte Klima jener Zeit brachte die Entstehung von Boden*'1 
auf den Tangen zuwege, und damit war der W asserhaushalt di<” ‘
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Boden fur lange Zeit ausgeglichen bzw. konnten die Flugsand- 
verwehungen an diesen Stellen nicht mclir Platz greifen. In den 
Mulden und in den ebenen Flachen der Talsandkuppen entstanden 
die fossilcn Tundrenboden der Schwarzsande unscrer Heide,profile.
Infolge der plotzlichen Klimabesserung gegen Endo des Finiglazials 
setzte ein allgcmeines Tieftauen in den Tundren cin. Infolgedcssen 
fielen diese Boden troeken und verwandcltcn sicb relativ schnell 
in trockeue (Vt//nna-Heiden. Diese enthielten die fur die atlan- 
tischen Gebiete typisehe Art. Erica Ictrali.r gleichzeitig mit dem 
Verschwinden der subarktischen Florenelemente wahrend des 
Boreals ohne l nterbreehung bis zur Gegenwart, was auf ein relativ 
gleichartiges Klima wahrend der gcsamten Naebeiszeit. hinweist.

Die an Dopplerit. reichen Schwarzsandboden hatten aber nock 
eine weitere Folgę! Sie verbinderten das Waclistum von Waldern, 
so dafi die Heiden sich ohne Konkurrenz entwickeln konnten.
Damit wurden die Schwarzsande uberall dort., wo sich keine Ort- 
steinc wahrend des Spśitglazials gebildet hatten, zu der wiclitigsten 
Voraussetzung fur die stabile Heidevegetation der Naebeiszeit.

Das S pat- und F in ig la z ia l b e i B ockborst
Die beiden Perioden sind dureb die Bildung des Schwarz- 

sandes innerhalb des Fleideprofiles aus der Teufelskuhle bei Bock- 
horst markiert. Infolge des Tieftauens utn 0000 5800 v . d . Ztw.
ist die weitere Entstebung von Scbwarzsand abgeschnitten, und 
es kommt unter den neuen Bedingungen zur Entstehung vou 
Bleiebsandschichten.

Der labile Vegetationszustand zu Beginn des Spatglazials ist 
durch die Flugsandverwehungen gckennzeichnet. Erst zu Beginn 
der Alleroed-Schwankung horten diese Yerlagerungen allmahlieh 
auf, und die fiir diese Stadien charakteristiscbe Ilicrncium-pUoselhi- 
Vegetatic»n lindet ein plotzlicbes Ende. Die untersten sechs 
Scbicbten sind sehr pollenami, so dali die Auszahlung groBe, Muhe 
verursac\ite. Erst in 108 cm Ticfc sind die Bodenverhaltnissc 
soweit ausgeglicben, dali eine normale Pollendiebte vorbanden ist 
(100 B.P. in 18 20 qcm PrapaTatsftachc!'), gleichzeitig beginn'
die Ablagerung eines Sehwarzsandcs. wahrend die darunter be- 
findlichen Scbicbten einen wenig verbarteten, braunen Sand dar- 
stellen.

Die erste Ausbreitung der Callutia-Heide fallt aucb bei Boek- 
liorst in die Zeit der Alleroed-Schwankung. In den nocb alteren 
Euccinilim- und Empelrum-Hciden war Gulluim nur spnradisch 
eingestreut, wie das aucb aus den Analysen kleiner Scen innerbalb 
der spatglazialen Heiden bervorging. Eine Zeitberecbnung mittels
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der mittloren Sedimentationsgeschwindigkeit von 250 Jahren ti'r 
1 cm inncrhalb des Schwarzsandcs gestattet die Datierung dr* 
Beginns der Scliwarzsandbildung aufdieZeit kurz vor 9000v.d.Ztv- 
wahrend die erste Ileideausbreitung in die Zcit von 10000 l)r 
9000 v. d. Ztw. zu liegen komint. In noch tieferen Schichtr1’ 
wurden nur auBerst wenige Pollen gefunden, aber es ist nicht ** 
iibersehen, dali in 140 cm Tiefe nur Km-prlnim-Tetraden und e«r 
zelne Spliacpiu i/ł-Sporen vorkamen. wahrend in 130 cm Tiefe di* 
ersten Ilieraciu//(-Pollen auftralen. Das Habichtskraut behalt sei*'1 
Vorherrschaft bis zur ScJiieht in 118 cm Tiefe und wird erst di,r 
nacli von den Ileidearten iibcrwaltigt. Immcrhin kann es sieli 
Bestandteil der Heide noch langere. Zeit halten. und wir diirh'1 
in dieser Tatsache einen Beweis fiir den lahilen Zustand der \ eg*' 1̂ 
tion rrblicken. Aus diesem Grunde wurde auf die Chronologie lu' 
den altesten Vcgctationsabschnill. der der Alleroed-Schwanki"1' 
angehorl. verzichtet.

In 108 cm Tiefe tritt plotzlich der Aurt/w-s-Pollen in Mei*? 
auf, um dann ebenso plotzlich wieder zu verschwinden. Kl*r 
vorher begann sich die fiir das Spatglazial typischo Kleinstaudr’ 
heide mit Snccisa pnilrnsi.s. dem Teufelsabbifl, auszubreiten. A11* 
dicse Art verlangt frische und feuchte Boden und ist gegenwad1' 
auBer in einigen Trift- und Moorvereinen noch in feuchten Dui'1’ 
talern bestandbildeud anzutreffen.

Die Ablosung von lite ra c i mn p ilosrlla  durch Suce1' 
pratensis  ist einer der charakter ist ischen  Erscheinung1 
des Spiitglazials und beweist  auBer dem Staudr1 
reichturn der alten Heiden die zunehrnende Nasse,  
zu Beginn der Jiingercn Drvas-  Periode i iberall zu I’1 
obachten  ist.

Die Vernassung des Bodens setzte schon in der A 11 e r o j  
Periode ein und diirfte allgemeine kliuiatische Ursachen gel'*' 
haben; doch darf nicht auBer acht geiassen werden. daB i**'1 
Schiitte um 9000 die erste I berfhitungsperiode begann. In 
speziell untersuchten spatglazialen Seebecken lassen sich *' 
wiclilige W asscraristiege um 9400 und 9200 fcststellen, die c"1' 
Riickgang der Verlandungsvegetation und die Ausbreitung ' 
j\l j/rioph ł/l/a w- Wat ten in diesen Beeken zur Folgo hatten. Gir'1- 
zcilig setzten die Kieferngebiische zweimal zu einer schwarl' 
Ausbreitung an.

Besonders kraB ist die Feuchtigkeitszunahme auf den l*” 1 
Heideboden, dereń Erlorschung fiir diese Erkenntnisse von wei*'1 
griiBerer Bedeutung ist. Infolge des subarktischen Klimas fii*'( 
diese Vernassung zur Entstehung von Bodencis, dessen Konst>r' 
rung infolge der gleichblcibenden Temperaturverhaltnisse fhr '
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nachsten beiden Jahrtausende und dariiber biuaus gesichert war. 
Es ist nicht unmoglich, dal.) der Grundwasseranstieg zu Beginn der 
Cberflutungsperiode 1 die Bndeneisbildung beforderte, docb konnen 
beide Erscheinungen. der Beginn der Uberflutung und die gleich- 
zeitige Klimaanderung, auf dioselben kosmischen Ursachen zuriie.k- 
gehcn. Jedenfalls ist die erste grube Ausbreitung der Callnna- 
Heiden das wichtigste Kriterium fur das Klima jencr Zeit. Wegcn 
der Bedeutung dieser Tatsachen seien an dieser Stelle cine Beihe 
von chronologischen IN otizen iiber die erste ( V( Ilu na-A usbreitung, 
soweit sie in spatglazialen Teichen und auf festen Boden crforscht
wurde. zusammengestellt.

1. Nenndorfer M o o r ............................  9200 8900
2. Meerwiese bci T im m el....................  9400
3. Kluse, Kleines M oor........................  7500
4. Kampfenn bei H esel........................  9200 9000
5. Weihenberge bei Papenburg . 9200 8900
6. A schendorf........................................  9000 8000
7. Barenberg bei Aschendorf . . .  9200 9000
8. W i]helm shaven................................  9200 8900

Dabei ist zu beachten, dab an fast allen Stellen schon friiher 
Calluita vereinzelt vorkam. Die untersuchten Teiche waren sehr 
klein, so dab in ihren limnischcn Schiehten auch die V cgctation 
der benachbarten festen Boden sich wiederspiegelte. Was die 
letztcren betraf (Nr. 5 8), so ist die Cali u na-Kurve seit der
Ali eroed-Schwankung ununterbrochen entwickolt. weim auch 
die Beteiligung der iibrigen Heidearten starken Sehwankungen 
ausgesetzt war. Im erhohten Mabe gilt das fur Emprtnnn. dessen 
Werte im allgemeinen die der Cali ima iibertrafen.

An den Randem der Teiche und Seen wurden beidc Heide- 
arten von dcm Beerkraut I'acciiiiuni ritis idaca verdrangt, wahrend 
es auf den festen Boden wreit seltener war.

Dieser Befund steht im Gegensatz zu dem Vorkommen von 
I (ucininm rilis ulata bzw. 1’ . mijrlilhts wahrend des Hocliglazials 
der letzten Yereisung. wo diese Art en auf den festen Boden im 
Ernslande verbreitet waren (sielie die Untersuchung des Proliles 
Stapelmoorer Heidel).

W ir haben also im Spatglazial keine extreme FjehWegrlation 
melir vor uns. sondern Lbergangsheiden subarktisehen Charakters, 
dereń Arteninventar auch nicht mit den betreffenden Hciden der 
heutigen subarktisehen Gehicte iibereinstimmt. Die llestc der 
altercn Fjeldvegetation, die fur die Carc.c-ritjida-, Aira-flcxaosa- 
und 1'arcinunn-murlilbm-Heiden charakteristisch waren, haben sich
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bh- in die Zeit des Spatglazials halten konnen, wie das die Unt«’r 
suchung der liegenden Sehichten der Schwarzsande und Ortstei'1' 
bewiesen.

In denWeilienbergen bei Papenburg, wo machtige altere Od' 
stcine vorkamen, war die spatglaziale <Swcctsa-Heide optimal en*' 
wickelt. Dort licBcn sieli zwoi .Succisa-Zonen, die von einer A«'' 
trocknungszone mit Hieracium, pilwwlla getrennt waren. untfr 
scheiden. Diese Austrocknungszone entspricht zeitlich dem Begi11’ 
der Allcr oed - Sc h wankung und lieB sich ungefabr mit 10000 l,r 
9000 chronologisieren.

Im Profil Teufelskuhle bei Bockhorst ist nur die jungO' 
Surcisa-Zone vorhanden, und zwar in der Tiefe von 112 105 e1"
Sie deekt sieli zeitlich genau mit der Succisa-Zonę im Prot1' 
W ilhelmshaven, wo cbenfalls kein alterer Ortstein rorhanden i'1 
Der Riickgang der »S'uceisa-Kurve bei Wilhelmshaven ist dort ' 111 
einer Zunahme von Vaccininm vitis idaca und Bctuln nona. aP1 
zw< ier Fjeldarten, begleitet und fallt zeitlich ebenso wie bei Boi’  ̂
horst mit der Jiingeren Dryas-Periode des Nordens zusainnif1’ 
Tundren- und Fjeldelemente hatten inncrhalb der \egetation e< 
neut zugenommen.

Eine weitere wichtige Vcgetationsverschiebung trat im S|»S* 
glazial wahrend der Zrit um 7500. also zu Beginn der R ho -Perio^1 
des Nordens auf. Diesel1 Zeitpunkt ist in den Seen durch eiio1 
Wasscranstieg bis zu dem Wasserstandsmaximum geke iinzeiclm'’1 
In der Teichvegetation ist iiberall die plotzliche Zunahme ' 1,1 
M iiriopluillnm idtcniiflormn bzw. rcrticiUalum auffallig. und <P 
randliclieii Heidevereine werden gleichzeitig von TeichgesellschaO'1 
transgredierl. Das Klima wieś einige kurzwellige Schwankunfi1’1 
auf. docłi ist aii Haml der schnellen Verbreitung der Baumbirk1' 
ein Warinerwerden seit 7400 festzustellen. Sehon wahrend d1' 
drei kurzeń \ o ld ia -Per ioden  (7900 7500) wurden neue N*‘r
suniplungen urspriinglicli trockener Boden eingeleitet. doch *'r 
seit Regino der Rl io -Per iode  bildeten sich in den flachen Mul'!1’1 
(im Hoefteiiveen bei Rhede und im Siidermoor bei Bagbai'1* 
sehwappende Moorsiimpfe und offene G-ewasser iiber trockei*1' 
Boden. Aueh die hohergelegenen festen Boden wurden zeitw*'1"' 
uberschwemmt. utul an den Hangen der Geestriicken setzte 
flicBen ein.

Das Profil Bockhorst zeigt in 102 cm Tiefe eine luekenh*'1 
ausgeliildete Steinsohle. und bei Tannenhausen und bei ilłieb11 
haven trat en um 7500 diinne Lagen groben Quarzsandes aid-

Diese diiniien Quarzsandla«en waren der AnlaG zur 13eobaehtun£ ^ 
Feiiischichtunfj der Schwarzsande. Es zeigte sich bei genauerem  Studi1*1 
dafi diese durch m illiineterdunne Lagen von  M oosen und Grasern durchz*łŁi
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wurclen. w clcbe jen c Fcinschicht uug hervorriefen untl bcw eisen. duB die auf 
pollenanalytischcn Erkenntnisscn basierenden Ansiehtcn filier die Entstchung 
der Schwarzsande durchaus bercchtigt sind. Bei W ilhclm shaven war eine 
6 mm starkę M oorschicht, vorw iegend aus Kriophorum bestehend. in  dem 
Schwarzsande eingeschaltet nnd entsprach nuf Grund der M ikroanalysen 
der Zcit um 7500 v. d. Zrw.

Diese Moorschieht innerhalb eines festen Bodcns ist der beste 
Beweis fiir die Zunahme der Niederschlage zu Beginn der Rho- 
Periode. Sie wird bei Wilhelmshaven durch eine ebenso plotz- 
liche Zunahme der llypnum- und »Sp/iOffłrawi-Sporen begleitet. 
Gleichzeitig ist aueh Succisa pratensis wieder mit holieu Werten 
vorhanden.

Auch in den Weihenbergen und in der Teufelskuhle ist zu eben 
derselben Zeit eine erneute Zunahme von Succisa festzustellen, 
naehdem diese Art vorher ganz verschwunden war; kurz vor 7000 
ist die Schwankung beendet.

IN och einmal breitet sich voriibergehend bei Boekborst und 
bei Wilhelmshaven die Noemu-Kleinstaudenheide aus, und zwar 
laik sich diese Schwankung der 'Niederschlage zeitlich auf 6800 
bestiminen. In derselben Zeit. es ist die finiglaziale erste Hasel- 
ausbreitung. sind Succisa auch in anderen Heidebodenprofilen, so 
bei Tunxdorf, im Hilgemnoor bei Friedeburg und in der Heide bei 
Linswege beobachtet. Die Bedeutung dieses Stadiums kann naeh 
den obigen Ausfuhrungen nichl zwcifelhaft. sein, und in den Seen 
und Mooren der Becken ist um dieselbe Zeit iiberall cin Wasser- 
anstieg feststellbar.

Im  Sfiderm oor bei B agband kam  es zum  crsten Seestadium , im  llo e ftcn - 
veen bei Rliede setzte oberlialb einer Verlandungsschieht eine erneute G yttja - 
bildung cin. Sogar in dem  groBen Seebecken des spiitglazialen D um m ers ist 
um 6800 Sandcinschwennnung nnd im G efolge ein Spargauium-SlnAmm ffi r 
die t  berschwem inung bezeichnend. In  den Ostseeprofilen treten Tiefwasser- 
stadien hersor. und im  Ostseeliecken selbst w ird m it 6800 der Beginn der 
wichtigen A n c y l u s - T r a n s g r e s s i o n  berechnet.

Die Succisa- Stadien sind also an die Zeiten mit 
Temperaturans lieg wahrend des Spatglazia ls  geknupft .  
Diese gingen mit N erinehrung der Niederschlage ein- 
her, die info lge  der G e frorn isboden  eine f lachenhafte  
Vernassung berv orriefen.  Ert wahrend des f in ig lazialen 
Tieftauens um 6000 konnteu  die Niederschlage  den 
Boden du rchs ickcrn ,  und S uccisa  inuBte info lgedessen 
bis auf einige R e l ik ls ta n d o r te  das Feld raumen oder 
wurde in die Moore abgedrangt .

Das massenliafte V o r k o m m e n  von  einer feucht ig -  
keitsl iebenden Kleinst audenheid e auf trockenen  Boden 
bcweist ,  dali das Spatg laz ia l  schon unter dem EinfluB

1*’ e d d e , Repertorium, Beihett C1X, 2. O
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eines fur die at lantische Periode beze ichnenden reg"11 
r e i c h e n Klimas stand.

Seit 7500 bahnte sich innerhalb der spatglazialen Wgetati"11 
jener entscheidende Wechsel an, der sehlieBlieh in den boreal*’1' 
Haselanstiegen seinen Hohcpunkt fand. Ca/lonu-Heiden sind 1,1 
maclitiger Ausbreitung begriffen. und in den Mooren ist die 
teiligung der Famę botnerkenswert.

Die Farnkurve zeigt eine erste Zonę von 7500 -7000. der dal'1' 
die erste Hauptausbreitung uin 6800 folgt. Aucb hierbei laBt !■*' 
das Vorauseilen der niedrigen PHanzen vor den naehhinkend*’1 
Baumen wahrend eines Klimaumsehlages feststellen; diese T*>' 
sache, dokumentiert erneut den Wert der Nichtbaumpullen. l̂ 1 
zur Zeit um 3000 Waren innerhalb groBer Moorstreeken die T/lf*
J)lcris-Sti m p fe, die heute in Nordostdeutschland tnaxiinal verbred‘ 
sind, charakteristiseh. Selbst in den HeideprofUen maeheu s" 
diese Farnzonen bemerkbar. eine Ftdge der holien Spnrenprodal 
tion der Farne. Ans der Hohe und der geschlossenen FarnkiR' 
bei Wilhelmshaven koimen wir auf nahe gelegene farnreiche VIo"r 
schlieBen. Bei Boekhorst tritt erst seit der erfolgten Uberflutu1' 
um 5200 eine gesehlossene Kurve der Farnsporen auf; sie halt z''1 
Jabrtausende dort an.

Mit dem Zeitpunkt um 7500. alsu dem Beginn des Finiglazi^ 
setzt ein neuer Kulturalilauf ein, der die alteren Renntierjag1'1 
kulturen des Flocb- und Spatglazials ahltist und zu den jungstr'11 
zeitlichen Kulturen iiberleitet. die der vollen Nacbeiszeit angehor'

A s c h e b e i m c n g u n g e u  in den Prufileu mit M ittelslrinzeitknlturfu '1** 
reichen in der R egel bis um  8000 v. d. Ztw . zuriiek. und heweiseu. daO 11 
diese Zeil die neue Entw icklung ihren ersten A ufaug nalm i. Diese A*1'*1 
schichten laufen um  7500 am  H oeftenveen in die Feuerstelleu um Ramie ‘ 
Sees aus. Es handelte sich um  Sam m lerkulluren (m it starkem  V orw iegn '  ̂
F isch fangs!), dic aber eine erste starkę Veruichrung der Bevolkerung anzeiS' 
Eine Reihe ..K .uU urbegleitcr‘ wie ■hfropwum- und ich illn i-A rten  km"1 
zum  ersten Małe in diescr Zeit naeligewiesen werdeu.

B ei B oekhorst wurden unm ittelbar in der Steinsohle einige G e fJ 
aufgelesen, die die A nw esenheil des Mensehen direkl be u e i'en . Seiue H''r 
feuer befanden sieh in unm ittelbarer Nulie fler Prolilentnabm estelle. wie 
die sprunghaftc Zunahtne der Asehebcim engung bew eisl. Danii halt d* 
Aschebeim engung in geringere Hiihe bis um  5500 dureli. I m diese !' 
muliten die Mensehen die Ehene infolge der um sieli greilenden \ ernniorin1* 
rauiueu und zogeu auf die hdheren Geestliimge- von «<> » i r  hei E-ter\V>'* 
eine Onmassp von  Geriiten der sogeiium iteu T a r d e n o i s - K u l t  itr rntde«'K 
konnten .

An andereii Stellrn łiabrn die initteUteinzeitludien Kultu*1 
umnittelbare Fortsetzung bis zu den jungeren Kullurabsehiii*1* 
gefuuden und beweisen die Kontiuiiital der Entwicklung seit J'“ 
Beginn des Finiglazials. In das Ende des Finiglazials liilll \ii"'̂  
ein entseheidender Wechsel innerhalb der \ egetatiun. Sie tri**
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der gewaltigen Heideausbreitung. die jetzt ihr Maximum findet, 
dann aber auch in der Haupthaselausbreitung in Erscheinung. 
Gleichzeitig ist in den Heiden ein entscheidendcr Wechsel in dereń 
Zusaminensetzung zu beobachten. Die 1'iir das Spat.glazial charakte- 
ristische, nordische Krahonbcere (Kmpclrmn nigrum) wird durcb 
die v> estlichc Glockenheide (Ericti, tclralli) abgelost; nur die so 
uberaus plastische und anpassuugsfahige Art Cdlhma rulgaris 
bleibt auch fernerhin vorhorrschend. Die finiglaziale Periode, 
welche die groBten \ eianderungen aufwies. bat ihr Ende (um 
6000 v. d. Ztw.) erreicht. und damit beginnt die eigentliehe Nach- 
eiszeit.

Die Nacheisze it  b c i  Bockhorst  
L. von Post  hat die Nacheiszeit in einen Abschnitt mit 

„kulminierender Warme“  und in einen zweiten Abschnitt mit 
„abnehmender Warme“ untertcilt. Die Grenze dieser heiden Ab- 
sehnitte zieht er mit dem „postglazialen Klimasturz“ arn Ende der 
Bronzezeit. Tatsachlich beginnt gegen Ende der Bronzezcit die 
Ausbreitung der Fichte  in Eennoskandien,  die dort ein- 
deutig die Kl imaverschlechte ,ruug kennzeichnet, und in vielen 
Profilen laBt sich der Beginn der Fichtenausbreitung mit der 
Rekurrenzflache IV Granlunds (um 1200 v. d. Ztw.) genau be- 
rechnen. F ichte und Kie fer  beherrschen die letzten drei Jahr- 
tausendc bis zur Gegenwart im Nordcn vo\lig, und Ahnliches laBt 
sieli auch in den meisten Gebirgen Mitteleuropas leststellen. Dali 
innerhalli dieses Klimaabschnittes mehrere jahrhunderte um- 
fassende Perioden mit ein er deutlichen Tendenz zur Klimabesserung 
entlialten sind. andert an der Tatsache wenig, daB die letzten drei 
■lahrtausende klimatisch deutlich gegeniiber den alteren Zeiten 
benaehteiligt waren. In Norddeutschland, Danemark und Siid- 
schweden ist diese Periode durcli die Anwesenhcit und Ausbreitung 
der Buche gul charakterisiert. wenn auch stellenweise eine ge- 
sclilossene Buchenkurve erst seit der Zeitenwende auitritt. In 
Suddeutschland und den Alpenlandern ist die Abgrenzung dieser 
heiden llauptperioden weniger klar und eindeutig: die Folgę ist, 
daB dort Datierungsversuchc noch lange nicht so weit wie im Norden 
iorlgeschritten sind. Dieser Mangel ist zum Teil eine Folgę der 
geringen Organisation deT Moorforsehung in Mitteleuropa. die 
gegenwartig einen hcschamenden Zustand liildet.

Die Zeit der „ku lm in ieren den  ¥ a r m e “  im Sinne von 
Posts ist im Norden nicht weiter untertcilt worden, und umlaBt., 
wenn laan das Finiglazial auBer acht laBt, die lange Zcit von 
6000 1200, also annahornd fiinf .lahrtausende. Es wart ein
arger Eehler, wenn man annehnten wollte, daB diese Periode

2*
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klimatisch geschen einheitlich gewesen ware. Schon eine fliichtigc 
Betrachtung der siiddeutschcn und alpenlandischan Diagrainnir 
liiRt erkennen. dal! eine grundlegende Veranderung innerhalb der- 
selben stattfand. Dar altan- Tcilabsclinitt ist durch die V orherr- 
sehaft der Eiohenmisehw aldbi ldner  gekennzeichnet. wahrend 
im zwciten Teilabschnitt Buchu und Tanne dominiercn. Durch 
einigc spezielle IJnt.crsuchungon in Siiddeutschland und der 
Schwciz gełang es mir, den wichtigen Yegctationswechsel mit 
3000 v. d. Ztw. zeitlicli zu bercclineii. In Norddeutschland und in 
Fennoskandien ist diescr Abschnitt dadurch gekennz- :chnel, dafl 
die Mengen der Ulmen- und Lindenpollen ziemlich plotzlich ge- 
l-inger werden, und vielerorts kleinc, aber ge<schlofcsene Kurven der 
Buche vorkomineu. Es liil.it sieli also ein warmerer Abschnitt v»n 
<3000 3000 von einem kiihleren Abschnitt von 3000 1200 uriter*
scheidan, und zwar w aren die Schwankungen solche der Sommer 
temperatur. DaB wahrend der gesainlen Nacheiszei.; auBerden' 
nuch wesentliche Anderungen der Lange derYegetationsdauer vor- 
kamen. gestattet uns. die erwahnten Periodcn we:ter einzuteiłeii- 
und zwar liefert die Kurve der Haseł dafiir ausgezeichnetes Materiał

Der Verlauf der Haselkurve  in Mitte leuropa ist eigeic 
artig. Nach einer cxplosionsartigen Yermelirung der Haseł gege>* 
Ende des Finiglazials, die nicht die erhohte Warnie, sondern dr' 
Verlangcrung der Vegetatiońldauer anzeigt, liifit sich allgemein 
gegen die Zcit des Klimawcchscls uin 3000 v. d. Ztw. eine Ab" 
nahme der Haselwerte feststellen. wenn mań von den kleinerei* 
Schwankungen absieht. Wahrend der Bronzezeit erholt sich di'- 
Jlasclkurve von neueni und erreicht gogen Ende des 2. vorchrist‘ 
lichen Jahrtausends zwci cliarakteristische Gipfelpunkte. Abnlich1' 
Anstiege fan den allerdings a uch nocb spiiter, so zum Beispi^ 
wahrend des friiben Mittelaltcrs statt; doch war anscheinend di*’ 
Temperaturschwaiskung wahrend des spatbronzezeitlichen Haseł' 
anstieges noch kraftig genug. um in vielcn Mooren eine Untef' 
brechung des W achstums hervorzurufen. Solche Unterbrechung*’1* 
haben auch noch friiher und spiiter stattgefunden. so dali es UJ*' 
moglich ist. allein mittels der sogcnannten „Troekenhorizonte 
Zeitbesliinmungcn vorzunehmen.

An der łNordseckiiste begann um 1200 v. d. Ztw., wie schw1 
erwuhnt wurde. die erste Ausbre itung  der Buche. Kleiner'1 
Buchcnzonen waren in diesem Gebiete schon um 2300, 3000, 42t«ł 
und um 5500 entwickelt, konnten aber die Bilder der vof 
herrschenden Waldor mit Eichen. Linden und Ulmen nicht ander"- 
Die Yerteilung der Eiehenmischwaldartcn ist lokal durcliaus vef" 
schieden. Stellenweise herrschten reine Eichenauenwalder i» j1 
Haseł und Erlen vor, anderswo besonders aut' den feinsandigf1
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Boden ohnr Ortsteinbildung. Inncrhalb der Heiden waren Linden
walder mit, einer diirftigen Begleit,veget.ation entwiekelt. in denen 
stellenweise nur die Winterlinde ('filia rorćala) vorkam. Art en- 
reichere Misehwalder mit Eichen. Winter- und Sommerlinden sowie 
vereinzelten Hainbuchen kamen auf friselieren und scbwereren 
Boden vor. Daneben nalnnen in den Niederungen die Erlen- und 
Birkenbriicber und Moore ein gewaltiges Areał ein. In die Klasse 
der Auenwalder miissen auch die Eschen-Flatterulmen. die stelleu- 
weise, besonders an den Kiisten. eine wichtige Kolie spielten. ge- 
rechnet werden. wornil die wiehtigsten .Walder der nordwcst- 
deutschen Landschaft genannt sind. Kiefernbaine kamen in enger 
Anlehnung an die Heiden, die von allen Gelandeformationen inner- 
halb Nordwestdeutschland die groBte Bedeutung hatten. iiber- 
all vor.

Nichts lafit. die enge Bindung des Menschen au die 
umgebende Natur  deutl icher erkennen, ais das gleich-  
zeitige Yorkoinmen von mitte ls te inze i t l i chen  Sied- 
lungsplat.zen mit l i chten Linden w aldern und Heiden in 
dereń Naehbarschaft  in Nordw estdeutsehland.  Die Ent- 
wicklung der Lindenwalder setzte selion friih ein, und zwar lassen 
*ich in den Diagrammen zwei Hauptgipfel der Linde um 5500 und 
um 5000 feststellen. Am Rande dieser lichten Lindenwaldbestande 
siedelte mit Vorliebe der Menseh. und die Bedeutung des Baumes 
ist volkskundlich bis zur Gegenwart lebendig geblieben. Mit dem 
Kiickgang und dem Y erscbwinden  der Lindenwalder 
geht auch die eigcnart ige  Kultur der Mittelsteinzeit.
zugrunde.

Wenn hei Gelegcnheit, fruberpr Mooruntersucbungen in Nord- 
wesldeutschland infolge der leider ausnahmsweise bevorzugten 
Hochinoore, die weit genug von den Waldern entfcrnt, sind. die 
wicbtigen Lindenwalder der Naeheiszeit nirgends erfaBt, wurden. 
so liegt das mit an der eigenartigen Pollenvcrfrachtung der Linde. 
Dagegen wurden Llmenzonen hiiufiger angetroffen. doeb auch diese 
wurden. von einer Ausnabme abgesehen, Wenig beaeht.et. H.Koeli  
wieś zuersl bei dem Studium einiger emslandischer Moorprofile aul 
die Lbereinstinimung in der Ulmenfrecjuenz hin.

Bei der Beurteilung dieser Verhiiltnisse miissen wir bedenken. 
dali der uberwiogcnde Teil des Ulmenpollens von l 'hints effnaa. der 
Elatterulme. herriilirt.. Dieser Baum bevorzugt feucbte und 
auenahnliche Biiden.

An der siidliehen Nordseekiiste lassen sieh tum bei jeweiligem 
Beginn einer t berflutungsperiode eine plotzlicbe Zunałime eler 
Flatterulme naehweisen. Seit, der Uberflntungsperiode um 3000 
v. d. Ztw. treten mit den Ulnien auch Eschen auf, die noch gegen-



wartig an solchen Stellen vorkommen, wo nahrstoffreiche Grund* 
wasser austretcn. Ulmen fehlen dagegen der spontanen Yegetation 
dieser V ersumpfungen gegenwartig ganz, wenn aueli nicht verkan*d 
werden darf, daB die Ulmen an den StraBen unserer Kiisten' 
niederungen besonders gut. gedeihen und infolgedessen in Rein' 
bestanden angcpllanzt v.orden sind. Dabei sind anscheinend and1 
iv en i g widcrstandsfuhige Rassen mit kultiviert wordcn, die ein<’ 
Ursaehe der Ausbreitung der Ulnienkrankhrit wurden. Im Unter- 
emsgebiet hatte ich wiederholt Gelegenheit. die Transgression 
eutropher Gesellscłiaften uber oligotrophen Heiden und Gebusehcn 
zu studieren. Ahnl iohe Vrorgange wiederholt  en sieli be1 
dem jewei l igen Beginn einer Uber f lutungsper iode  und 
f iihrten zu einer Fruch tbarm ae  hun g grnBer Land'  
strecken an den Kiisten, ein Gescbenk fur den Mensehen, dâ  
er allerdings mit einigen Gefahren in Empfang nehmen konnie*.

Im Profi l  W i lhc lm shaven  setzl mit dem Beginn der Uber
flutungsperiode um (>000 v. d. Ztw. eine Kulturschiehtenfolge ein- 
die ungefahr zwei Jahrtausende durchhalt, Unmittelbar vor 500** 
befanden sich in unmittelbarer Niihe der Profilentnahmestelk 
Feuerstellen, die ncben der dunklen Asclie aueli weiBe Holzaschr 
und eine Beilie schwarzer Steinehen in dem Profil hinterlieBen 
(Siehe die in der Zeiclmung angegebene Streckung um 1 cm!) Di<‘ 
Holzasche zieht sich in weiBen Streifen dureh den dunkleren Bleicb' 
sand und ist sr.hón auBerlich leicht zu erkennen. Ijiti 4200 ist aud1 
Getre ideanbau (Gerste!) erfolgt.

Das Fruchtbarwerden der umliegenden Landstriehe ist dureh 
den plotzliehen Ulmenanstieg, in dessen Gefnlge aueh schon di*’ 
Hainbuche vorhauden war, charakterisiert. Uer Flatterulmeir 
auwald gedieh nur wenige 100 Jahre, dann wurde er von SehiH' 
mooren und W atts erstickt. Schon um !>200 machte sich in de)'1 
Heidebodcnprofil, das auf einer hoheren Stule lag ais seine Un*' 
gebung, aus naherer Entfernung das Schilfrohricht dureh seii**' 
Pollen bemerkbar, da die tiefer gelegene Terrasse unter Wass<‘r 
gesetzt wurde. Der F latteru lmenauwald  b i ldete  also da’ 
In i t ia ls tad ium  der Uber flutung.

Erst mil dem Beginn der 3. Uberflutung um 3000 eroberte di'1 
Nordsee die Wilhclinshavener Terrasse, w o bis dahin liehte Kie ferie 
heiden inmitten von Sehilfrohrieliten und Erlenbriichern wuchsei*' 
Infolge dieser I berllulWng bildete sich demnaehsl dureh Bucksta'1 
ein Sehilfmoor, das dann wemge Jahrhunderte spater von d*'1' 
Tonmassen des Walls erstickt wurde. Es isl inleressant. <laB aw'h 
iliesrnal wieder die Ulmenkurve steil ansteigt. und sogar vorub«*r' 
gehend 12% erreicht. Nun tritt. die Eschc neu liinzu und hegiiu1* 
nach einem voriihetgehenden Ulmenruekgang gemeinsam mit d'-r
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Ulme anzusteigen. Der doppelte Ansatz zur Ausbreitung des 
Auenwaldes mit Ulmen. Eichen und Eschen ist wahrscheinlich die 
direkte Folgę eincr doppoltcn Eberflutimgswelle, dereń Spuren 
auch bei Walie in Ostfriesland gefunden wurden. Dort konnte erst 
die 2.\ersumpfuugswelle. die um 2400 begann. iiber dem feuchten 
Heideboden eine Moorbinsenkolk entstehen lassen. Auch bei Walie 
entstand im Gefolge der 2. Versumpfuiigswclle, ein Esehenwald, der 
spater von einem Erleubrueh aufgefangen wurde. Die Erlonbrucli- 
bildung wurde bei Wilhelmsbaven in den auflaufenden Flnten 
erstickt. w Lib ręnd die Auenwaldkomponentcn bezeiehnenderweise 
wahrend der Ablagerung eines humosen Tones noch weiter zu- 
nahmen. Wir konnen uns denken, daD dieser Wald iiber benach- 
barte, hoher gelegcne Mineralboden transgredierte, ais die Heide- 
terrasse schon untergegangen war. Diese Beispiele vun Aus- 
wertungen der Kiisteitprofile mogen an dieser Stelle geniigen.
Werfen wir noch einen Bliek auf die Nirhtbaumpollenkurven. so 
erkcnnen wir in der Wilhelmshavener Heide die Roiikte der spat- 
glazialen N ucct.sa-Vegetation bis zu dem Beginn der 3. Fber- 
ilutungsperiode. Um diese Zeit wurde ein Schilfmoor gebildet. in 
dem auch Molinia cuerulea* das Bentgras und Torfmoose mit 
Farnen vorkamen.

Ahnliche Y egetationszustande kennzeichnen noch  gegenwartig groBc 
Tiiederungsgebiete an der L nterem s und bei R otterdam .

Gleichzeitig steigt auch die W a t t l l o r a  zum ersten Małe an.
Es war die erste \ ersumpfungswelle der Uberilutung. Samtlicbe 
Arten bis auf das Schiłf versehwinden wieder, und auch das zahe 
Bentgras muli zuletzt den Platz raumen. Wahrend der zweiten 
Wattpflanzenzone. die die 2. \ ersumpfungswelle hegleitet, ist das 
Schilf so machtig geworden, dali die Wattllora weit. zuriickstehcn 
muli.

Diese Erscheinung ist n acb  tncinen t  ntersnchungen an den Kusten fur 
die a lt e r e n  11 b e r f i n t u n g s p e r i o d e n  typ isch  und keunzeichnet den Gegen- 
satz zwiscben den atlantiscben ttberflutungen und N ordscetransgressionen 
und der letzten  U berftu lung seit der Z eilenw ende, die katastrophai in das 
Land einhrach und gewaltige Vi attflachęn schuf. abrseheinlieb waren in- 
folge der KU m averscblechternng die unabsebbaren  sebilfreicben Lagunen an 
den K usten  sow cit geschw acht (S eb ilf b evorzn gt gegenw artig im  K usten- 
gebietc deutlicb  die „w arm crcn " BodenV), dali die Flutw clfen  keinen groBen 
W iderstand inebr fauden . Der verstorbene K usteuforscber S c b t t t t e ,  dem 
ich diese R eohachtungen m itteilte, konnte sie bestatigen.

Das Prohl Wilhelmshaven lehrt. uns, dali auch die Uberilutung 
urn 3000 in mehreren Wellen das feste Uand erohertc. Zwei dieser 
V berflutungswellen. die sich bis weit in das llinterland ais Ver- 
sumpfungen hemerkhar machten. konnen in dem untersuehten 
Profdteile abgelesen werden. Etnige Meter bober eroberte das 
Moor den Tonboden zuruck. Die Flnten waren zuruckgewiehen.
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und das Land fiel trocken, so daB yrieder Festlandsbildungen fl 
moglicht. wurden. Das geschah wahrend des ersten vor<hristlii'l" 
Jahrtatisends in der 3. Landperiode der Kiiste. Zn Beginn 
Zeitenwende erolierte die Nnrdsee zum zweiten Małe die alte Hei ‘̂ 
terrasse und bedeekte das Moor von neuern mit Ton.

Der untere Teil de» Wilbelmshavener Profils bewies das  ̂0< 
handensein von Lichten Kiefernheiden wahrend der frid1*1 
Nacheiszeit. In diesen weilte der Menseh und hinterlieB ‘•eine l|1' 
nnterbroehenen Spnren. Lin ahnliches Bild vermitt.elt un» dj1 
Unte-rsuchung des Prnfiles bei Bnekhorst. Auch dort. waren d1' 
Kiefern ans dem Tleidefeld seit der Zeit der Kiefernvorherrscha* 
im Boreal nicht mehr gewiehen, nenii auch zeitweis 
auch Birken in der Heide wuchsen. Wahrend diesei 
sind auch Birkenrindenreste in dem Sande erlialten. 
das lokale Yorkommen. Dassellie diirfen wir von den drei Kief*'rl 
gipfeln um 5000, 3800 und um 300 annehinen. Im iibrigen ist d1' 
Erlenkurve der Ausdruek der fortschreitenden Versumpfung d1 
Umgebung.

Die erste Massenausbreitung der Er lenbrucher   ̂
gann wahrend der 2. Lherfiutungsperiode. die fiir diese Format'1’1 
die giinstigsten Bedingungen besaB (Warme und Feuchtigkei*1 
Es handelte sieli fast ausschlieBlich um V ersumpfiingserlenbriicl'*’1 
Um 3000 beginnt. eine erneute groBe Zunahine der Briicher inf"^ 
der 3. Uberflutungsperiode: Kiefern. Birken und Eielien weiel'r 
zuriick. Erst in der Bronzezeit steigt die Kiefernkurve wiê ' 
langsam einpor, und um 1000 v. d. Ztw. ist ein neuer Kiefef '1 
gipfel  erreicht.. Die letzte Generation des Kiefernhaines ist 1,1 
folgę der beginnenden Hochmoortransgression erhalten und f 1' 
uns in Form des Stubbenhorizout.es unmittelbar unter dem M1'1 
entgegen. Mit dem Kiefernsturz um 1000 v. d. Ztw. und d''1' 
Anstieg der ,Sph(ig/m»i-Knrve in dem Profil Bockhorst beginnt e'1'1 
un u nterbr ochene Buchenkurve  und veranschaulicht. deutl'1' 
den Zusammenhang der Entstehung des Buchenwaldes mit d|,v 
Feuehterwerden des Klimas.

Seit 2500 ist auch der Menseh mit seinen Branden iii der H eide wir'* 
haufiger nachzuweisen. und das bleih f so bis zu der Zeiteiiw ende. Es haiultr 
sich u m  Aolksstam m e, die in folge der (Jberflutungen an den Kiisten 
W ohnsitze verloren  hatten. Ein Teil der I.eute bliel) in den nahe gelegf"1 
K iistcnheiden, ein andtrer Teil siichte weit ausgreifend in  fernen Lanilf 
neue W ohnsitze. eine Bew egung, die wir aU i n d o g  er in a n is c h e  W  an d o r '1'1 
bezeichncn. Bei \Y allc lieB sich durch die B eobachtung der 1 nkrautflor" fl 
w icderholtes E indringen des M cnschen seit 3000 v . d. Ztw . verfolgen . E* ’ 
vielleieht kein Zufall, daB dieses Y ordringen mit den Yersuinpfungs- 
U berflutungsw cllen parallel lief. D cm  dreim aligen \ orstoB der NordJ 
w eichcnd waren die letzten  Bewohner des untergehenden Kiistenlandes,  ̂
wir in dem Profil W ilhelm shaven direkl kennenlernten, gen Siiden gezoi-'1

* (so um 400f 
» Birkengipf^ 
ein Beweis t'1'
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Seit dera Beginn der 3. U berflutungsperiode machen sicb iu den H um m linger 
Heiden neue V olksstam m e bem erkbar, die in den Stein- und H ugelgrabern 
ibren Toten  erhabene B autcn  errichteten .

Din epate Nacheisze it  bei  B ockh ors t
Die Geschichte tler drei lctzte.il Jahrtausoiule unserer Kiisten- 

gcgendcn ist zugleich die Geschiebte  der Buche und ihrer 
Ausbreitung. Diese Ausbreitung ist eine Folgę des feucbten und 
kublen Klimas, das dem warmfeucliten der alteren Nacheiszeit 
folgie. Die Bucbe wird bier zu dem Begleiter der Scbicksale der 
Kiistenbevolkerung bzw. der nordiscben Basse, die seil diese.r 
Periode in Erscheinung tritt.

Es isl aber auffallig, dali trotz der starken Ausbreitung der 
Bucbe die Eicbe bei Esterwegen nicht im geringsten gescbadigt 
wird, entgegengesetzt der Annabme, dali die Bucbe ais Schatten- 
baurn die licbtliebende Eicbe bedrangen und ersticken mnfi. Die 
Entersuchung eines Bucbenw aldbodcns im Borgerwald ergab die 
iiberrascbende Feststellung, daB deT Buehenwald alten Heideboden 
erobern konnte.

An vielen Platzen des W eser-Ems-Gebietes gebt neben der 
Bucben- eine Eicbenausbreitung einber, ganz abgesehen von den 
Stellen. vvo nur Eiebcn wahrend der Bnchonzeit vorkamen. Im 
allgemeinen verlangt die Bucbe friscbe, lebmige Bodeu. und solcbe 
fand sie auf der Geschiebelehmkuppe von Esterwegen. AuBerdem 
kam sie aber aucb auf Feinsandboden mit geringem Tongehalt und 
sogar aut Elugsanden. wie bei Haren und bei Berssen vor. Nur die 
grundwassernaben Boden konnte die Bucbe der Eicbe nicbt streitig 
machen.

Die E ntwiek lung  des „Esterw eger  B u sc bes “ , wic der 
Bucbenw ald genannt wird, ist in dem Profilteil 2 bei Bockborst 
zur Darstellung gelangt . Bis zur Zeit. um 000 n. d. Ztw. ubersteigen 
die Bucbenw erte nur in einem einzigen Spektrum 20% . Das erste 
balbe Jakrtausend unserer Zeitrecbnung ist cbarakterisiert durcb 
eine geringere Bucbenvertretung ais die spatcre Zeit und durcb 
wiederholte Buckscltlage der Ausbreitung dieses Baumes. Em 
700 setzt ein entscheidender Wecbsel ein'. Die Bucbe strebt 
m'acbtig empor, und gleiebzeilig treten llainbuchen sowie Fichten 
auf. Kurz nach 900 fallen aber die Bucbenwerte erneut ab. Es 
beginnt die fwarmere') Zeit des Wlittelalters, in der die Bucbe, von 
kleinen Scbwankungen abgeseben, in niedriger Eage verhalt. Em 
1300 steigt sie wieder empor und erreicbt um 1500 ibren absoluten 
Gipfel mit 38% . Diese.r spatmittelalterlicbe Bucbengipfel ist. in 
allen Bucbenw aldgebiet.en der Kiiste zu beobachten; er feblt natur- 
licb an den Stellen, wo der N*7 ald zu dieser 7̂ eit odeT scbon fruber

F cdde , Repertorium, Beiheit CVX, U. 3
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gerodet wurde. Bei Esterwegen schiitzte der GroBgrnndbesitz den 
Wald v»r der \ erniehtung. Erst in den letzten vier Jahrhnnderten 
gehl der Bucheuwald bei Esterwegen iiifolge der KulturinaOnahrnei* 
langsam zuriiek: doeh sind immerhin in dem Oberllachenspektrmu- 
das der Gegenwart zeitlieli entsprichl. mich 21 “ 0 Fflfiiis-Pollen 
vorhanden.

Die letzten Haiubuehen waren lici Esterwegen kurz vur lti(M* 
ausgcstorben. Der Fichtenbestand ain Osthange der Hólie liat sid1 
infolge der windabgekehrtcn Seite der Entnabmestelle im Protil 
Bockborst nic,ht ausdriickcn kónnen.

Was die Kie ler  lietritfl. so war sclion im Mittelalter eiw' 
Verbesserung ihres Wachstums spiirbar, aber erst seit, 1500 begiilK* 
der langsaine und unaufhaltsame Anstieg der Kiefernkurve in 
folgę vnn KulturmaBnahmcn (lloden von Gebiisehen und Flug' 
saiidverwehungen an den Triften). Kurz vor 1600 schnellt di' 
Kurve uiivrrmittelt empor. eine Folgę der Kiefernkultnr seit 17-50 
Audi der an yielen Orten beobachtete Knick in der Kieferukur'1' 
der eincn ersten groBeii Biicksclilag in der Kiefernkultnr im Em" 
gebiete bedeutete. ist bei Bockborst aufgezeielinet.

Ebenso aufscbluBreicli wie die AV aldgeschichte ist die En*’ 
wieklungsgeschicbte des Moores am Teufelsberg. L m 1200 v.d.Zt" 
beginnt der Anstieg der Sphhi/hum-Kurve (Zeichen S). I,'n<
tclmli.r war wabrend der gesamten nacheiszeitlicben W armeperiod1 
in der Teufelsbergbeide vorbanden. aber jetzt 1 raten Torfino*1' 
polster liinzu. die einen bumosen Sand entstelien lieBen. Zur Mo«'r 
bildung kam es jedocłr nicht, da die Aiidauer eiuer Land period* 
der Moorausbreitung hiuderlich war. Diese inaebte sieli erst da'1' 
bemerkbar, ais die gesamten tiefer liegenden Landstreeken a’" 
der neuen IJberflutung bzw. dereń Kiiekstau erfafit w urden. P" 
Vernassung war so stark. daB die Heidewerte plotzlich absank 
und die ti'))h<ujh:u hi  -Ku rve erreicbte um 400 ilireu ersten und a'1' 
gepragten Gipfel. Spliat/nmn-ntspidutmii-Keste im Tor! \errat'1 
die Anwesenlieit einer Schlenkeilvcgetation, ferner waren /'ii/ 
Irirlmin- und DimiJWm-Sporen vorhanden. Noch eininal kon"' 
sieli die Ileide wieder ertwas erłiolen. wabrend infolge der l l"'r 
(luliingen sieli \ oriibergeheiid Esohenbestande bemerkbar maelit'

1 m 700. gleiclizeitig mit dem ersten Burbonanstieg. ist in d>' 
Moore eine zweitc V ernassungszone entwiekelt. ein AusfluB d* 
kriiftig emporw aehsenden Hochmoorteile der l mgebung. die d1’1 
Moorkiirper seitwarts schoben und V crnassungsscllichten in d* 
bis daliin trockenen Heiden legten. Ilinen folgten Heide-.Sp/nn/iii 
n i i l i n t i i h n i t - Bulte auf dem FuBe: aber ilainit ist die Monrbildn" 
an dieser Stelle auf ilirem Hobepunkte angelangt.
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Um L150 nimmt der Asehengehalt des Torfes plot.zlieh zu; 
gleichzeitig ent.stand eine Flugsandverwehung in niichstcr Niihe, 
durch die Benutzung des Weges am Teufclsberg. Der Mensch riickt 
mit seiner Bodenkultur mj uahe an die Profilentnahmestelle, daG 
die Kulturpollenflora in den Torfschieht.cn cingewelit wird. Gegen 
Ende des 12. Jahrhunderts wurde die Siedlung Esterwegen von 
Hittern des Tcmplcrordens gegrundet. Roggen-, Buchweizen- und 
die Enkrautflora sind das Kennzeichen dieser Griindung. In den 
Heidebulten ist das Bentgras (Molinia) neu eingewandert. das 
gegenwartig der Ileide am Teufelsberge seine Notę verleiht.

Aueh in der Zeit., ais kurz naeh 1400 iufolge starkerer W ege- 
nutzung und Schaft.rift Flugsande das Moor bedeektcn, konnten 
sich die Torlmoose in der Teufelskuhle halten, ein Zeichen, daG 
der Boden feucht. war. Die vollstandige Trockenlcgung der Kuble 
beginnt erst mit der knlage einer Sandgrube gegen Ende des 
19. Jahrhunderts.

Die H a u p t to r fb i ld u n  g des Moores nordlich von 
Esterwegen fallt  mit der 4. V ber f lu tungsper iode  zu- 
sammen. Wahrend dieser Zeit  muGte der Mensch die 
tiefer gelegenen Strecken raumen.

Die unmittelbare Eolge war eine Besiedlung der hoheren Land- 
strecken, an dieser Stelle bei Esterwegen. Roggen, Hafer und 
Buchwreizen wraren dieFriichte der Siedler, und die Kurven dieser 
Arten lassen sich bis zur Gegenwart mit einigen Sch w an ku ngen 
verfolgen. Der erste Roggenanbau wurde wie nocb heute durch 
eine Buchweizenzone eingeleitet. Yon den Templern ułiernahmen 
die Johanniter die Siedlung im 13. Jahrhundert. In den iolgenden 
100 Jahren wrurden in der Nahe nur Haferfelder angelegt. Eine 
Schicht ohne Ackerbau ist um 1420 eingeschaltet.. Diese Enter- 
brechung der Kulturtatigkeit geht. auf die Aufstande des Aschen- 
dorfer Bauemkrieges zuriick. der 50 Jahre lang das Land ver- 
wiistete. In der Chronik Esterwegens wird beriehtet, daG ge- 
panzerte Ritter aus d(-n nonllichcn Siimpfen emporstiegen und die 
Ordensritter ersehlugen.

1, ui 1500 sind Roggen und Hafer zum zweiten Małe naehzu- 
weisen und halten sich diesmal bis um 1000. Der 30 jahrige Krieg 
bildete. den AnlaG zur abermaligen Unterbrechung des Ackerbaus 
bei Bock horst. Jet.zt fallen zw7ei Schichten aus. Seit 1700 isl 
zuuachst wieder Hafer in der naheren Lmgebung angebaut worden, 
und seit 1800 scbnellt die. Roggenkurve. steil empor. Die Siedlungon 
baben zu ihrer letzten Ausbreitung seit dem Beginn des 19. Jahr- 
bunderls angesetzt., und nun beginnt. in den umliegenden Mooren 
die bis lieute anhaltende Buchwreizeubrandkultur.

a*
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Die Schwankungen der Kulturpollenkurven lassen sieli <il 
inittels der geschichtlich bekannten Vorgange sehr genau erklarf 
Ihre Datierung auf Grund der Kurven der Baume und Straucli' 
erlauben uns auch. an solchen Stellen kulturgeschichtlidhe lute 
suehungen durehzufuhren. von denen die genehiehtlichen 3\a  ̂
riehten fehlen oder liickenhaft sirid. Die Ubereinstimmung bfi  ̂
Methoden bei Esterwegen gestattet uns ferner, eine genaue DJ 
stełlung der Kulturablaufe auch in alteren Perioden zu  geben. v 
dereń Kenntnis wir uns einige Fortschritte versprechen durtn1
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B ild  32. B e n th e im e r  M o o r b a u e r  W u lfe  H arm  a u s  G e o r g s d o r f .
K o b le z e id in u n g  Fr. ] o n a s .



F edde, Rep. B e ih . C IV . tab . L V I.

B ild  33. B e n th e łm e r  B a u e r in  (W it w e  G o o s m a n n  ( f ) ,  E sch e.)
F o t o :  A . B u d d e n b e r g .



Fedde, R ep. D e ih . C IX ,2  tab . L V II .



Fedde, Rep. Beih. CIX,2 tab. LVIII.



F edde, Rep. D e ih . C IX ,2  tab. L IX .

7.00**i î nter UJW2elmó/T.airen

J t^ber flu tu n g

o  To 3 o  j o  " S o  7ó a<  >

A b b ild . 3.



Fedde, Rep. Deih. CIX,2 tab. LX.

Abbild. 4.

P r o file n ln a h m e s te lle  „B o c k h o r s t ,  T e u fe lsk u h le  1— 2.“
U n ten  g e b a n d e r te , h e llb ra u n e  F lu g s a n d e  d e r  W iir m e is z e it  m it g lim m e rre i-  
chen Q u a r z s a n d e n  im  L ie g e n d e n . E s fo lg e n  n ad i o b e n : B r a u n s a n d e  (m it 
e in g e w u r z e lte r  K ie fe r n w u r z e l)  u n d  S ch w a rz s a n d e  ( in fo ig e  h e ra b g e r ie s e lte n  
B le ich sa n d es  v erd eck t) d e s  S p a t- u n d  F in ig ia z ia ls , d a r iib e r  n ach eisze itlid ie  
B le id is a n d e  in  h u m o s e n  S a n d  (a s ch e re id i!)  i ib e r g e h e n d , d e r  s e in e r s e it s  in 
d a s  M o o r  iib e rg e h t. D e r  M aB stab  d e s  P r o fi le s  ist e in g e tra g e n . D e r  aut 

d e m  F o to  s id itb a re  S p a z ie rs to ck  m 'B t iib e r  d em  S a n d e  g e n a u  80 cm .
B o ck h o rs t , Ju li 1938.
F o t o :  Fr. J o n a s .



F edde, Rep. B e ih . C IX ,2  tab . LXJ.

E in e  S t e in s o h le  m it G e r a te n  d e r  M itte ls te in ze it  ist a u s g e b la s e n . U n terh a lb  
d e r  S te in s o h le  b e fin d e n  sich g lim m erre ich e  O u a r z s a n d e  m it m e h re re n  D o p p -  
leritsch ichten  iib e re in a n d e r . T e u fe ls b e r g  b e i B o d th o r st . Ju li 1938.

F o t o :  Fr. J o n a s .



Fedde, Rep. Deih. C1X,2 tab. LKII.

A b b ild . 6.

A b b ild . 7. F o t o s :  Fr. J o n a s .

B ro n z e z e it lich e r  K ie fe r n h o r iz o n t  im  T e u fe ls b e r g  b e i B ock h orst. D ie  K ie fe rn - 
s tu b b e n  s itz e n  im  B le ich sa n d e  u n d  s in d  d u rd i d ie  u n te r d e s s e n  a b g e tr a g e n e  
M o o r d e c k e  e rh a lte n . S ie  reichen  m it ih ren  P fa h lw u r z e ln  b is  an  d ie  e is z e it -  
lichen  F lu g sa n d e  h e r a b , w ie  a u f d e r  A b b ild u n g  6 sich tbar ist. G a n z  u n ten  

e in ig e  h e r a b g e r o lite  K ie se l d e r  S te in s o h le .



F edde, R ep. B e ih . C IX ,2  tab . L X I I I .

A b b ild . 8 u n d  9. H e id e  b e i E s te r w e g e n . Juli 1938. F o t o :  Fr. J o n a s .

E in e  S te in s o h le  ist a u s g e b la s e n , n ach dem  durch d ie  Schaftrift d e r  s ch iitzen d e  
H u m u s  d u rch getreten  w u r d e . R ecb ts  u n d  lin k s  e in ig e  E m b r y o d iin e n  u n d  
im  H in te rg ru n d e  d e r  R a n d  d e s  E s te r w e g e r  B u sch es . W e ite r  lin k s  (A b b . 8 ) 

b eg in n t d e r  a u s g e w e h te  F lu g sa n d  in  e in e  H e id e  zu  w e h e n .



Fedde, Rep. Beih. CIX,2 tab. LXIV.

A b b ild . 10.

L ichte , h u d e w a ld a r t ig e  P artie  d e s  E s te r w e g e r  B u sch es  am  S u d r a n d e  d e s  
B u ch e n w a ld e s , nach d e m  D o r fe  E s te r w e g e n  zu  g e le g e n . A i r a  - f l e x u o s a  - 

B od en sch ich te  m it g r o f ie r e n  u n d  k le in e re n  L e u c o b i y u m  -  P o ls te rn  u n ter 
B u ch en  mit / /e x -G e b iis c h . E s te r w e g e r  B u sch , Juli 1938.

F o t o :  Fr. J o n a s .
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