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Eine tjberraschung bracbte die Datierung des Sohlenpflugs von 
W a l i e  (Ostfriesland), friiher aucłi Pflug von Georgsfeld genaimt, in- 
sofern, ais die obere Altersgrenze des Getreidebaus dadurch wosentlicb 
heraufgesetzt werden muBte. Urgescbicblliche Pflugfunde, die in 
Europa aus Schweden bekannt geworden waren, reichten bis hochstene 
2000 v. d. Ztw. zuriick. Dazu komrat, daB es sich um primitivere 
Grabstockpfliige bandelte, so daB das Vorhandensein eines weit alteren 
und dazu bober entwiekelten Pfluges wohl AnlaB zu Bedenken bin- 
sichtlicli seiner Datierung geben konnte. Gliicklicherweise waren die 
Fundumstande durch Lelirer K e t t l e r i n  Georgsfeld so weit geBichert, 
daB eiue pollenanalytiscbe Datierung gegeben werden konnte. 
H. S c h m i t z ,  der das Profil der Fundstelle untersuchte, glaubte, 
eine Alterssdiatzung in vorsichtiger Weise mit 3000 bis 4000 v. d. Ztw. 
angeben zu konnen.

Der Pflug lag mit seiner Oberkante in 135 cm Tiefe; er reichte 
bis auf den Sanduntergrund in 160 cm unter der Oberflache herab. 
Die Zeiclinung bei S c h m i t z  gibt die Schichten von 140 bis 160 cm 
ais Fundhorizont an. Damit reieht dieaer Horizont bis in den spat- 
borealen Haselgipfel herab, der nacb demRiclitprofil von J o a c h i m s -  
t b a l  (1936) der Zeit uin 6000 v. d. Ztw. entspricht. Es ware ver- 
kehrt, die Datierung des Pfluges nacb diesem unteren Horizont vor- 
zunelimen. Seine gute Erbaltung sclilieBt das vollstandig aus, da sonst 
der Pflug bis etwa 3000 v. d. Ztw. an der Luft gestanden haben miiBte. 
Die Oberkante der Fundschieht liegt in einem Spektrum, das auf 
Grund der A fnirs-Depreesion und des zweiten Eicbenmiscbwaldgipfels 
—• gleichzeitig beginnen Fagus und Carpinus mit niedrigeren Werten 
re^ebnaBi"- aufzutreten —  mit 3000 v. d. Ztw. sicber datiert werden
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kann. Das Torfwachstum (alterer Hoclimoortorf!) betrug in dieser 
Zeit nur 25 cm! Da die Schichten oberhalb des erwahnten Horizontes 
(3000 v. d. Ztw.) ungestort waren, muB der Pflug ungefahr zu dieser 
Zeit durcb irgendeine Ursacbe ins Moor gebraeht worden sein. Man 
konnte nacb Analogie von bronzezeitlichen Depotfunden in Mooren, 
die ais Opfergaben fiir Wasser- oder Sumpfgottheiten erklart wurden, 
zu der Theorie greifen, daB der Pflug aus alinlicher Ursache ins Moor 
gelegt wurde; besonders, weil wir um 3000 einen ausgesprochenen 
Vemassungsanstieg in Nordeuropa einschlieBlich Norddeutschlands 
kennen (Unters. J o n a s ,  G r a n l u n d ,  s. d. Riobtprofil Joachims- 
thal 1936).

Wir haben dieses Beispiel deshalb erwahnt, um zu zeigen, wie 
schwierig die Datienmg von urgeschichtlieben Funden in Mooren ist; 
nocb schwieriger ist eine Zeitbestimmung auf Grund von kleinen 
Torfresten an Fundgegenstiinden, die naturlicli aus allen moglichen 
Horizonten des Moores stammen konnen. Vor diesen Versuclien kann 
nicht energisch genug gewamt werden.

Der alteste Getreideban in Europa wird durch diese Datierung 
des Pfluges von Walie nicht erfaBt, zumal aus mittelsteinzeitlichen 
Funden Nordeuronas vereinzelt Getreidekomreste bekannt wurden. 
Nacb W  e r t b deckt sich die Grenze des Getreideanbougebietes in 
Europa in der jiingeren Steinzeit mit der 5°-Januarisotherme; sie fallt 
nacb demselben Verfasser ziemlicb mit dem Hauptausbreitungsgebiet 
von Qucrcus robur zusammen. Nordostlicb dieser Grenze wohnten zu 
jener Zeit eurasiatische Jagervolker, die keinen Ackerbau kannten.

Fiir die Beurteilung der Urgetreidearten ist die Untersucbiuig vnn 
Getreideresten der Siedlungen, wie sie R e i n e r t h  ausfiihren lieB, 
von groBer Bedeutung. Es handelt sich bekanntlich um mehrere 
Weizen- und Gerstearten, die bereits in der Jiingeren Steinzeit und 
in der Bronzezeit in Europa angebaut worden sind. So fanden wir 
z. B. in einer bronzezeitlichen Schicbt eines Moores aus dem E n n s -  
Tal (Oberosterreich) eine ganze Lagę von Gerstenkornem ( Hordeum 
distichum). Diese mehr zufalligen Fmide geben uns z war einen ge- 
wissen Anbalt fiir Getreidebaugebiete, konnen uns aber leider iiber 
die urgeschichtliehen Acker und dereń Ausdebnung nicbts Genaueres 
aussagen.

In diesem Zusammenbang kann die Untersucbung eines Boden- 
profils aus Nordweetdeutscbland einen wesentlichen Fortschritt be- 
deuten.

Dieses Profil wurde im Sommer 1936 in der Gemarkung E s c h e 
an -der Vechte von unserem Mitarbeiter A. B u d d ę n b e r g  ent- 
nommen; diesem verdanken wir auch die naohfolgenden Angaben 
iiber die Vegetation.

Die Untersuchung erfolgt im Rahmen der Ortstein-Bleicbsand- 
Untersuchung des Moorforschungsinstituts der Deutschen Forschungs- 
gemeinschaft Berlin.
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Fiir idie Datierung der einzelnen Schichten dicseg Profils ist die 
Beriicksicliligung der Vegetationsverhaltnisse des Fundplatzes und 
seiner Umgebung sowie die Kenntnis der postglazialen Waldentwick- 
lung der Umgebung erforderlich. Die rezenten Vegetationsverhaltnisse 
spiegeln sieli gut im Oberflachenspektruni unseres Profils wieder; 
dieses zeigt:

34% Pinus 27% Ericales, davon
14% Betula 3%  Vaccinium
12% Alnus 3%  Empetrum
28% Quercus 21% Calluna

1%  Car pinus 9%  Cyperaceae
9%  Fagus 2%  Stellaria
2%  Ile:t 2%  Alisma
2%  Corylus 1% Succisa
6%  Myrica 4%  sonstige Krauter
3%  Salix 6%  Lycopoclium, inunclatum

135% Secale-Typ 6%  Sphagnum
6%Centaurea 16% Hypnum

Die 9%  Faguspollen stammen von vier Buclien, von denen die 
machtigste in unmittelbarer Nahe der Profilentnałunestelle vor zelm 
Jahren gefallt wurde. Die Profilentnahmestelle selbst liegt am FuBe 
eines kleinen Hiigels mimittelbar am Wege, der von der LandstraBe 
zum Hof Winkelmann-Esclie fiilirt.

Der Hiigel ist mit Eichengcstriipp, Birken, Stechpaline, Eberesche, 
Tiipfelfarn, Grasem, Flechten und Brombeeren bestanden. 1934 wurde 
beim teilweisen Abfaliren des Hiigels, 30 m nordlicli der Entnahme- 
Stelle eine „Um e“ mit drei llenkeln und gut erhaltenen Rnochen- 
Brandresten“  gefunden. Sie war nacb Angabe des Bauem Winkel- 
inami etwas in die Ortssteinschicht eingetieft. Nacb einigen gut er- 
haltenen Bruchstiicken geliort sie der friilien Eisenzeit an und diirfte 
dem Spektrum in 126 cm Tiefe entsprechen (siehe Pollendiagramin =  
500 v. d. Ztw.). Li dieseni Spektrum gehen sowohl die Heide-, wie die 
Eichenwerte voriibergehend zuriick, ein Vorgang, der auf starkę lokale 
Holznutzung (Leiclienfeuer) imd Abdecken der umliegenden Heide 
durcb die Bestatter zuriickzufiiliren ist. Die Umen wurden also 34 cm 
tief in diesen Heideboden beigesetzt. Siidlicb und westlich der Ent- 
nahniestelle liegt eine Niederung, in der sieli heute diesen beftnden, 
vor hundert Jahren aber noch stellenweise Torf gebaggert wurde. 
Hier koimten sich bis kurz vor der Gegenwart Myrica gale und Salix 
lialten.

Lycopoclium inunclatum hat gegenwartig noch in der Nalie (70bzw. 
200ni ostlich) zwei kleine Bestiinde in feuchten Sandkuhlen. Vaccinium 
vitis idaea ist in der Nahe erloschen, doch finden sich noch 1250 m 
nordwestlich ansehnliche Bestande. Dagegen ist eine Empetrum- 
Calluna-Heide noch in einem kleinen Rest etwa 50 Meter ostlich er- 
halten, ebenso finden sich dort noch einige kiimmerliche Wacholder
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(vier Exemplare). Unmittelbar westlich und siidlich der Profilent- 
nahmeslelle beginnt der Acker (Esch).

Wie aus der beigegebenen Kartę ersichtlicli ist, liegt das Profil A 
zwisclien zwei Esclien innerhalb eines Eichenwaldchens, das zum Hof 
Winkelmaim gehort. Dieser Hof nimnit eine nach Siidwesten vor- 
springende Nase des eiszeitlichen Vechtetalrandes ein. Das Ufer dieses 
zeitlichen FluBbettes bildet zugleich die Grenze zwisclien den Wiesen 
der Niederung und des Heidefeldes.

Das Profil B liegt 1800 m vom Profil A entfemt, und zwar an 
einer Stelle, wo der Feldgiirtel bis auf 500 ni Breite eingeengt ist.

Aus dem in Frage kominenden Gebiete, das in unmittelbarer 
Nalie der deutsclien Reichsgrenze gegen die Niederlande liegt, eind 
eine Reihe Untersuchungen von F l o r s c h u t z ,  W a s s i n k  und 
H. K o c  li vorlianden. Die untersuchten Moore liegen siidwestlich und 
westlich (Vriezenveen), nordlich (Zwarte Meer und Roswinkel) und 
sudostlich (Syen Fenn) der Profil-Entnahmestelle dieser Arbeit, und 
zwar in 15 bis 20 km Abstand. Das Profil von S y e n  V e n n  scheidet 
desbalb aus der Beurteilmig des Profils Esche zum groBten Teil aus, 
weil es sich an das groBe Bentheimer Waldgebiet anlehnt und infolge- 
dessen eine andere Waldentwicklung ais die iibrigen Profile zeigt. 
Immerhiu ist zu Beginn des friihatlantischen Eichenanstieges bis auf 
39% eine Lindenphase mit 6%  vorhanden. Diese folgt unmittelbar 
dem borealen Kiefemstadium, und zwar nimmt die Kiefer von 69 
auf 5%  ab, wahrend die Erie von 21 auf 40 ansteigt. Der Unter- 
scliied des Profils Syen Venn gegen die iibrigen nordwestdeutschen 
Profile besteht hauptsaclilich darin, daB schon unmittelbar nach dem 
zweiten Eichengipfel, also seit 3000 v. d. Ztw., eine kraftige Buchen- 
ausbreitung stattfindet, welche die Buche auf Werte iiber 10% bringt.

Die Profile aus dem umfangreichen Moorgebiet des Vriezenveens, 
das sieli mimittelbar westlich der Reichsgrenze in 20 km Siid-Nord- 
Erstreckung bis zur Vechte liinzieht, spiegeln sehr gut die lokalen 
Waldbestande an den Randem dieser Moore wieder. F l o r s c h u t z  
und W a s s i n k  haben das mittels der Untersuchung eines Linien- 
profiles in Nord-łSiid-Richtung dargetan. Nicht allein die Corylus- 
Werte sehwanken sehr (an einer Stelle —  Bruine haar—  wurden maxi- 
mal 240% Corylus gezahlt), sondem sogar die Laubwaldwerte sind 
groBercin Wechsel unterworfen, der nicht allein aus der verschieden 
starken lokalen Beteiligung von Alnus, Betula und Pinus erklarbar 
ist. Wahrend die Fagns-Kurve in den meisten Profilen ganz in Eber- 
einstimmung mit den iibrigen nordwestdeutschen Gebieten zwischen 
2000 und 1000 v. d. Ztw. beginnt, nimmt sie in einem Profile aus dem 
Vriezenveen —  Boercndijk —  schon um 3000 v. d. Ztw. ihren Anfang. 
Dieses Profil liegt am weitesten nordlich an der Vechte und F l o r -  
8 c li ii t z weist ausdriicklich auf das friihe Erscheinen der Rotbuclie 
an dieser Stelle hin, indem er aunimmt, daB „Fagus sich im Atlanti- 
kum auf den nahen Sandboden ansiedelte, so daB sie anfangs nur 
in den Randpartien des Moores ais Pollenspender bemerkbar wurde“ .
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tjber das Verhalten der Buche in Norddeutschland verweisen wir auf 
die Arbedt iiber das Richtprofil Joachimsthal (1936).

Die Profile aus dem nordlich anschlieBenden Hochmoorgebiet des 
Bourtanger Moores besitzen insofern Ubereinstimmung, ais uberall 
die F«gus-Kurve sehr niedrig (10% Durchsclinitt) bleibt imd auch 
relativ spat einsetzt; der Corylus-Sturz ist bereits beendet, Linde und 
Ulme sind schon ausgeschieden. Der Beginn des Corylus-Sturzes 
koiuite durch einen bronzezeitliclien Depot-Fund auf 1400 v. d. Ztw. 
nach v a n  G i f f e n  festgelegt werden. Das Profil von Roswinkel ist 
deslialb bemerkenswert, weil an seiner Basis ein ausgesprochenes 
Lindenmaximum mit 68% vorhanden ist, das von dem Unlersucher 
auf einen lokalen Lindenbestand zuruckgefiihrt wird.

Dieses Lindenmaximum liegt im ersten Anstieg der Alnus-Kurve, 
und zwar genau in der Mitte zwischen dem ersten Erlengipfel und 
dem borealen Kieferu-Haselgipfel. Da letzterer das Lnde des Boreals 
bedeutet, gelidrt dieser Lindengipfel sclion ms Friihatlantikum. Er 
kann nach dem Ricbtprofil von Joachimsthal auf genau 5500 v. d. Ztw. 
datiert werden. Wir gehen also nicbt fehl, die Lindengipfel am 
Grunde der beiden Esclier-Profile auf ebenfalls 5500 v. d. Ztw. zu 
datieren.

G e o g r a p h i s c h e  L a g ę  u n d  S t r a t i g r a p b i e  
de s  P r o f i l s  E s c b e .

Aus der beigegebenen Kartę gelil die Lagę der Entnahmestellen 
der beiden Profile hervor. Wie uberall in nordwestdeutschen Ursied- 
lungsgebieten finden wir in Escbe eine Zonierung von Ackerflureu, 
Wiesen, Heiden, Waldem und Mooren. In dem untersucliten Gebiete 
ist diese Zomerung so entwickelt, dab von Westen nacli Osten folgende 
Zonen vorliegen: l '/2  km westlicb des Profils liegt das scbmale Vechte- 
tal und an seinen Randem bezw. Buchten feuclite Wiesen mit Erlen- 
bestanden. Darauf folgen nach Osten, mehr oder weniger weit vom 
Flusse entfernt, die Escbe. Zwischen diesen in der untersucliten Ge- 
markiuig unregelmaBig verteilten Ackerfluren liegen die Einzelhofe 
an die Escbe angelehnt, und zwar so, daB sie mit iliren Garten und 
Baumkampen nicbt in die Esche huieingreifen. In der naclisten Zonę 
ostłich der Siedlmig schlieBl sich dann der Heidegiirtel an (Feld), 
der durchschnittlicb 1 km breit ist. Ihn durcliziehen die alten Schaf- 
triften und Torfwege, wahrend er im iibrigen frei ist von Siedlungen. 
Seine intensive Nutzimg zur Heideplaggengewimiung bat die gewaltige 
Ausdehnung von Diinengebieten innerhalb des Heidegiirtels zur Folgę 
gebabt; allerdings nur dort, wo der Heidegiirtel sich iiber hoher ge- 
legene trockene Gebiete erstreckt.

Ostlich folgt auf den Heidegiirtel der Moorgiirtel, und 
zwar finden sich, wie im Falle Esche, so auch vielfach an- 
derswo in der Nahe zunachst Heidemoore, die im Gegensatz
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zu den welter entfemten Hochinooren ebenfalls intensive 
Nutzung aufweisen. Vielfach sind diese Heideinoore von den 
Hochinooren durch Diinenziige alterer Entstehung ( =  Tangen), so 
aucli bei Esche, getrennt. Im Heidemoorgiirtel Esclie liegt das 
„Schwarze Fenn“ , (lessen Flacheninlialt ungefalir I /2 qkm betragt. 
Nordlich desseiben befinden sich heute ausgedehnte Kiefemkulturen, 
die zur Festlegung der Diinen angelegt wnrden. ICleinere Kiefem- 
bestande 6ind auBerdem westlich des Scliwarzen Yenns vorlianden, 
und im iibrigen fehlen Kiefem der Umgebung so gut wie ganz. Das- 
selbe gilt fiir Laubwalder. Die Laubwaldpollen der rezenten wie sub- 
rezenten Schichten des Profils Esche entstanimen also den kleinen 
Waldclien, die bei jedem Hofe vorlianden sind; im iibrigen befindet 
sich westlich der Siedlung Esche das umfangreiche Heidegebiet der 
Hiigel von Wilsum und Uelsen mit einem Durclimesser von 6 bis 
12 km. Die Kurven der Waldbaume spiegeln also getreu die lokale 
Entwicklung innerhalb des Eschengebietes wieder bzw. sind sie Aus- 
druck der Waldarmut, Waldrodung und Kulturentwicklung dieser 
Siedlung.

Sclion der Name „Esclie“  verrat das Vorliandensein jener germa- 
nischen Kulturfonn, die wir ais die alteste ansehen. Es kann hier 
nur einiges iiber die Esch-Forscliung, iiber die ispater ausfuhrlicher 
berichtet wird, mitgeleilt werden. Die Form der Esche riclitet sieli 
ganz nach den gegebenen Gelandcformen. Es sind stets urspriinglicb 
vorhandene flachę Erhebungen der Landscliaft mit durcblassigen 
(warmen) Boden, die ais Esclie ausgebaut isind. Sowohl im ndrdlichen 
Emsgebiet (Unters. Rhede) wie aucb im Vechte-Gebiet fehlt den 
Eschen regelmaBig der Ortstein im Untergrund und wo solclier vor- 
banden ist, sind andere Fruclitarten ais Koggen angebaut. Das Weseli 
der Eschkultur besteht bekanntlich darin, daB durch Plaggendung 
diese Acker isebr langsam, aber bestandig erbdht werden. Infolgedessen 
sind die ursprunglicli kleineren Rueken der Landscliaft, auf denen 
die Uraeker angelegt wurden, allmahlich innner mehr erhobt, so daB 
Kulturschichten bis zu einem Meter Machtigkeit (nacli K u b l e )  .ge- 
messen werden konnten. „Nelunen wir nim an, daB die Erhohung 
des Eseh jahrlieh nur 1 mm bctriigt, wie aus Urnenfunden bereclinet 
wurde, so halten wir in der Aufhohung der Esche einen MaBstab 
fiir das Alter der Plaggendiingung unserer Heimat. Nach vorsiclitiger 
Schatzung liat diese mindestens im 8. Jahrhundert begomien 
(K ii h 1 e ).“

Die Esche sind regelmiiBig gegen Austrocknung durch Wall- 
und Baumhecken geschiitzt, und diese „Knicks“  sind bekanntlich sehr 
reich au verschiedenen Strauch- und Baumarten. AuBer Eiclien und 
Buchen finden sich vornehmlieh: Holunder, WeiBdom und Eberesche 
in ihrer Yegetation vor, nur seiten Haseł, Pfaffenhiitlein, Pappeln und 
Erie. Nur im zeitigsten Friilijahr sind die Esche der Auslrocknungs- 
gefalir ausgesetzt, und gerade darni sind aus ihnen jeno feinsten Sand- 
und Tonteilchen ausgeweht, die in unserem Profil eine Gesamt-
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machtigkeit von 131 cm ausmaclien. I)as ist ein auBerordentlich friiher 
Kontakt eines authoclithonen Heidebodens mit den iiberdeckenden 
Kulturschichten, und wir sehen in ilmi den echom ten Ausdruck der 
ersten dicliteren Besiedlung, die, wie weiter uuten ausgofiihrt ist, 
mit dem Beginn des zweiten Abschnittes der Kulturentwicklung Esches 
zusammenfallt.

Die Stratigraphie des Profils zeigl folgende Einzelheiten:
210— 190 cm u. Oberfl.: gebanderter gelber Sand,
190— 160 cm u. OberfL: brauner fester Ortstein,
160— 131 cm u. Oberfl.: humoser Sand.
131—  Ocm: braune, feinkbmige „Kultursande", die in den

obensten 16 om graue Farbung annehmen. 
Dieser liumose Sand beginnt mit ein er braun- 
lichen Lagę aus aufgearbeitetem Ortstein und 
gełit bei 147 cm in dunklen Humus iiber.

Im .gesamten Profil sind von 145 cm bis zur Oberflache feinste 
Brand-(Fluga8che-)reste mikroskopisch nachweisbar. Diese Flugasche- 
beimengung hauft sich in seclis Scbichten, die im Profil besonders ais 
Flngaschezonen eingezeichnet sind.

D ie  D a t i e  r u n g  d e s  P o l l e n d i a g r a m m s .

Wie bei den iibrigen Ortstein-Bleichsanduntersuclimigen ^vurden 
zunachst einzelne Sticliproben des Profils auf Pollenarten, Erhaltungs- 
zustand und Pollendichte kontrolłiert; dabei wurde festgestellt, daB 
die Pollenerhaltung weit besser ist ais in den meisten Flacb- und 
i leidemooren der Umgebung. Unler den Pollen wurden auller den 
bekannten in nordwestdeutsclien Profilen den Zahlungen zugrunde 
gelegten Pollenarten bei den Eritnles unterschieden: Empetrum, 
Yaccinium, Calluna und Erica, die alle vier mebr oder weniger regel- 
maBig in allen Scliichten des Profils vorkamen. AuBerdem wurden 
beobachtet: Grarnincae, Cyperaceae, Poły podium,, Lycopodium inun- 
datum, L. clavatum, S phagn umsp (i rei i, hauptsachlich vom Cuspidatum- 
Typ, Dicranum- und Hypnumsporen in mehreren Formen; unter den 
Krautem konnten wir u. a. feststellen: Stellaria cf. palustris, Alisma ef. 
plantago, Potentilla-Typ, Succisa, Ranunculaceen- und Umbelliferen- 
Typ. Von den Strauchem wurden unterschieden: Corylus, Myrica, 
Salix und Juniperus.

Wahrend diese genannten Arten auch in den iibrigen deutschen 
Bleichsandprofilen in bestimmten Folgen vorkamen, konnten wir bei 
Esche auch Pollenarten feststellen, die sonst feblen. Wir fan den in 
der Oberflachenschicbt eine Menge eines groBen Graserpollens (135%), 
der sieli zunachst in die autochthone Flora niclit eingliedem lieB. 
Die in nachster Nabe vorkommenden Roggenacker der Esche legten 
die Yermutung nahe, daB es sieli um einen Getreidepollen handelu
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konne. Vergleiche mit Abbildungen und Messungen ergaben die fjber- 
einstimmung mit dem Secale-Typus bei Wodehouse und Zander. In 
den unteren Schichten trat dieser langliche, kraftigere Pollen (50— 55 fx) 
gegen einen weniger kraftigen rundlichen, groBen Graserpollen mit 
mehr randstandiger Porę zuriiek, der ais Triticum. bei den erwahnten 
Autoren besclirieben wurde. Auch diese beiden groBen schlaffen Gras- 
pollen waren fast immer selir gut erlialten; sie wurden im Diagramm 
wegen der Moglichkeit der Beteiligung einer dritten oder vierten 
Getreideart (Hordeum, Arena)  ais Getreidepollen zusammengefaBt. 
Der wechselnde Anteil dieser Getreidepollen laBt die Geschichte -des 
Ackerbaues des Escher Gebietes genau darstellen. In 118 bis 150 cm 
Tiefe tritt der Secafe-Pollentyp gegen den Triticum-Typ zuriiek; auf- 
falligerweise ist damit auch der Anteil des Centaitrea-Pollens beendet, 
und wir haben die Moglichkeit, aucli die Unkrautflora der Acker 
pollenanalytisch zu verfolgen. Der Ubergang der dunklen humosen 
Sande in die braunen „Kultursande“  fiillt mit dem Riickgang der 
Ericales-Werte zusanunen.

Wir konnen also auBer den Veranderungen, die die Heide in 
ihrem Areał erlitten hat, auch die Veranderungen der Kulturlandschaft 
pollen- und sedimentanalytisck verfolgen. Dem Abstieg der Heide- 
kurve von 365% auf unter 100% folgt ein scharfer Riickgang der 
Eichenkurve mit gleichzeiliger Zunahme der Kulturelemente; dieser 
bemerkenswerle Eichentiefstand mit nur 6%  diirfte auf das Ende der 
Sachsenrodung (im weiteren Sinne) urn 1000 n. d. Ztw. zuriickzufiibren 
sein. Der Begiim dieser Rodung fallt auf 800 bis 900 n. d. Ztw. Unter 
Voraussetzung des relativ gleichmaBigen Sedimentationsvorgangs bis 
zur Gegen wart, dessen Annahme dureb die gleichmaBigen Westwinde 
seit der damaligen Zeit in Nordwestdeulschland eine Bereclitigung 
liat, wurden die oberen 112 cm in eine Zeitskala eingeordnet, die im 
Pollendiagramin wiedergegeben ist. Im einzelnen wurden damit fur 
6 cm Sediment 70 Jahre durchsclmittlich berechnet. Diese Berech- 
nung konnte bis 950 n. d. Ztw. durchgefiihrt werden.

Yor dieser Zeit beobachten wir im Diagramm 3 Afrats-Depressio- 
nen. Diese drei Tiefstande der Erie wurden mit dem Begimi der 
entsprechenden Yemassungszonen der nordwestdeutsclien Hochmoore 
und des Richlprofils von Joacliimslliul (1936) auf 1200, 700 und 
200 n. d. Ztw. gleicligesetzt. Walirend dieser wiederliolten Yernassun- 
gen bat der Plaggendung und die Erliohung der Esche stattgefunden, 
und zwar laBt sieli der Beginn der Erhoung genauer auf das Ende 
der letzten Vernassung um 400 n. d. Ztw. festsetzen. Kurz danach be- 
ginnt Centaurea ais Unkraut in den Eschen aufzutreten, wahrend 
gleiclizeitig die Getreidekurve von 16 auf 38% ansteigt. Mit dem 
Zeitpunkt um 3000 v. d. Ztw. beginnt im Pollendiagramm das regel- 
maBige, welin auch niedrige Auftreten von Fagus und Carpinus, das 
in Uberciustimmung mit den Diagrammen von Syen Venn, Vriezen- 
veen und Boerendijk steht.
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Wenn aber in den jiingeren Schichten der Buchenwald nicht zu 
seiner vollen Entwicklung komnit, so konnen wir das auf den EinfluG 
des Mensclien, der die besten Boden (Waldboden) fiir seine Acker 
mit Beschlag belegte, zuriickfuhren. Diese Boden haben im Friili- 
atlantikum und mittleren Atlantikum nur stellenweise Eichenwalder 
getragen. Bei Esche sowie bei Roswinkel wareu urspiinglich Linden- 
walder verbreitet. Die Ausbreitung der Eiche setzt in tjbereinstimmung 
mit den meisten nordwestdeutsclien Profilen mit dem Ende des Atlanti- 
kums kraftiger ein, und der Rodungsvorgang bat diesen ProzeB emp- 
findlich unterbrochen. Erst in jiingerer Zeit nehmen die Eichenwerte 
mit cliarakteristischen Schwankungen wieder zu, was auf Bevorzugung 
der Eiche durch den Mensclien in Ubereinstimmung mit den Ergeb- 
nissen der Siedlungskunde zuriickzufuliren ist. Die Eiche war fiir 
diese Siedler nicht allein der Holzlieferanl, sondem auch die Vor- 
aussetzung fiir Viehzueht; nocli heute finden wir an jedem Hofe 
einen mebr oder minder ausgedehnten Eichenkamp erhalten.
Merkwurdigerweise bat auch die Linde bis kurz vor der Gegenwart 
regelmaBige Prozente aufzuweisen; auch dieser Baum, den die Ur- 
siedler vorfanden, ist also durch menscbliche Hand erhalten und 
gepflegt worden, walirend die Ulme in den Kulturzeiten ganz 
zurucktritt.

Walirend die Waldspektren also intensive menscbliche Beein- 
flussung verraten —  abgeselien von den untersten Schichten —  ist 
die Zusammensetzung der Heide bis zur Gegenwart ais urspriinglich 
anzusehen, wenn auch das Areał derselben an dieser Stelle standig 
verkleinert wurde.

D ie  E n t w i c k l u n g  d e r  H e i d e .

Die Ericales-Prozente der Bleichsand- und Humussehicliten sind 
nach den Unlersuchungen des Moorforschungsinstituls der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft nicht allein in den verschiedenen Profilen 
stark wechselnd, sondem ermbglichen uns auch, die Entwicklung der 
Heide an den verschiedenen Orten im einzelnen zu verfolgen. Die 
Ergebnisse 'dieser Untersuchung fiir das Wald-Heide-Probleni werden 
an anderer Stelle ausfulirlich besprochen. Diese Untersuchungen sind 
auf Ablagerungen des gesamten Quartars ausgedehnt und ermoglicben 
uns zum ersten Małe, die Entsteliung der verschiedenen Heiden an 
einzelnen Pliitzen genau zu verfolgen. —

Im allgemeinen sind die Heiden des Postglazials durch das Vor- 
wiegen von Calluna vulgaris vor den anderen Heidearten ausgezeielinet. 
Norddeutsche Landschaften, in denen Empetrum-Ueiden weiter ver- 
breitet sind, sind auBerdem reich . an Relikten aus alteren Zeit- 
abschnitten, und zu diesen Gebieten gełibren die Heiden des Kreises 
Bentheim. Die postglaziale Ausbreitung der Calluna-Heide von den 
Kustenstrichen landeinwarts nach Siiden und Osten haben wir an
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mehreren Beispielen verfolgen kiinnen. Die altesten CaHimo-Heiden 
befinden sich in Horizonten uiiter der Nordsee. Hier erreichte die 
Heide schon im Boreal iiber 300%.

An der Entnahmeetelle des Profils Esche war um 5500 v. d. Ztw. 
zur Zeit des Lindenniaximums noch eiiie Vaccinium-Empctrum-Heide 
vorhanden mit insgesaml 93%, der Lindenwald war ako noch das 
beherrscliende Element der Landscliaft. 2 km nordlich dieses Profils 
im Escherfelde war zu gleiclier Zeit Calluna bereits mit 64 bzw. 42% 
vertreten; die Heide war also so beschaffen, dali um die Lindenwalder 
sich ein Laceininm-Heidegurtel und darauf folgend in grbBerem Ab- 
stande ein Calluna-Guttel bildete.

Mit dem Abstieg der Linde erfuhr die Zusammensetzung der 
Heide eine wesentlicbe Anderung insofem, ais der Anteil von Vacci- 
nium schnell zuruckging und dafiir sieli Empetrum in der Heide 
ausbreitele. Diese Ausbreitung von Empetrum wird cliarakteristischer 
Weise von einer Zunalime von Juniperus begleitet, d. h. die Hohe- 
punkte des Empetrumanteils der Ericales fallen mit deu Hohepunkten 
von Juniperus zusammen, so z. B. in 70 cm Tiefe 72% Empetrum 
und 11% Juniperus, in 58 cm Tiefe 42% Empetrum und 10% Juni
perus. Danach nimml der Anteil von Empetrum und Juniperus an 
der Heide schnell ab, und zwar so, daB erstere er te von 5 bis 20%
besitzt und letztere nur sporadiscli mit 1 bis 2%  auftrilt. Noch heute 
befinden sich die letzten Reste der Empetrurr>Calluna-Juniperus-}ieide 
auf den vereinzelten Heidefleeken, und zwar ist auBer der sclion er- 
wahnten Stelle noch eine groBere Heide 1000 m nordwestlicli der 
Profilentnahmestcile am Veclite-Ufer erhalten.

Mit den Aussclilagen der Heidekurven geht im Profil eine wicli- 
tige sedimentanalytisclie Eeststellmig, namlicli das Auftreten von 
Flugascliezonen parallel, dereń erste mit dem steilen Abstieg der 
Heidepollenkurve auf 126% zusammenfallt, die Asclie liegt am 
Beginn des Abstieges. Dies bereclitigt zu dem ScliluB, den Abstieg 
der Heideprozente direkt auf meuschliche EingTiffe zuriickzufuhren. 
Das gleiche gilt in scliwacherem MaBe fiir die Flugascliezonen in 
130 cm, 114 cm, 58 cm und 42 cm Tiefe, die im Diagranun ver- 
zeiclinet sind.

Die Heide war um 1400 n. d. Ztw. bis auf 40% zuriickgedrangt 
und erhalt sich in kleineren Schwankungen bis zur Gegenwart in 
dieser Hohe. Seit dem spaleń Mittelalter hat das Areał der Heide 
also keine wesentlicbe Anderung erfahren, und der jiingste AngrifT 
auf die Heide seit dem Ende des Weltkriegs ist naturlich noch nicht 
belegbar. Bemerkenswert erscheint uns aber der auBerordentlich ge- 
ringe Anteil von Empetrum innerhalb der Heide (2 : 6 0 %)  im 
14. Jahrhundert n. d. Ztw.

Die Profilentnahmestelle liegt in einer Aachen Muldę der Heide, 
und infolgedessen laBt sieli aucli die Veruassung genauer verTolgen. 
Die Kurven von Lycopodium inundatum, Sphagnum, Stellaria und
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Alisma sind der pollenanalytisclie Ausdruck der wechselnden Ver- 
nassung. Lycopodium und Sphagnum sind daher in einer besonderen 
Rnbrik des Diagramms eingetragen und die Krauter insgesamt. Daraus 
ergibt sich, daB sowohl die Krauter, wie Lycopodium, zusammen mit 
der Heideausbreitung auftreten. Vorher war nur Lycop. clavatum in 
der Vaccinium-Empetrumrile0.de des ersten Heidestadkuns vorhanden. 
In der vierten Vernassungszone breiten sich Lycopodium  und 
Sphagnum schnell aus, ebenso erneut in der dritten und zweiten. 
Seit der letzteren iiberschreitet die Sphagnum-K.nrve 20% und hiilt 
sich in dieser durchschnittlichen Hohe bis 1500 n. d. Ztw. Von da 
ab gehen Lycopodium und Sphagnum in kleineren Schwankungen 
zuriick. Der Hohepunkt der Sphagnum-Kurve von 1000 bis 1500 
n. d. Ztw. fallt zusammen mit dem kraftigsten Wachstum des jiingeren 
Sphagnumtorfes der nordwestdeutscben Hochmoore. Alisma plantago 
und Stellaria palustris sind mehr oder minder regelmaBig, wie noch 
lieute, am Rande des Heidesumpfes vorlianden gewesen, ebenso Salix 
(repcns). Die Pflanzengesellschaft des Heidesumpfes gehorte zur 
Lycopoclium-inundatiem-Soziation, die in der Arbeit iiber die Vege- 
tation der Nordliiimmlinger Hochmoore (J o n a s) bereits beschrieben 
wurde; ais sedimentanalytiseher Beweis der nassen Standorte kommt 
das regelmaBige Auftreten von Desinidiaceae (Cosmarium spec.) und 
Chrysamoebencysten hinzu.

D ie  W a l d e n t w i c k l u n g  b e i  E s c h e .

Die K u r v e n d e r  W a l d b a u m e  sind in erster Linie, wie 
weiter oben genau ausgefiihrt wurde, lokal zu deuten. Wenn in beiden 
Piofilen Esche und Escherfeld am Grandę eiu ausgesprochenes Linden- 
maximum mit 94 bzw. 99% auftritt, so konnen wir daraus sclilieBen, 
daB der Lindenwald nicht nur in der unmittelbaren Nahe des Profils 
Esche vorkam, und darauf weist auch das Profil Roswinkel hin. 
W ałirscheinlich nahmen die Lindenwalder die warmsten und dtirdi- 
lassigen Boden der Aachen Diluvialkuppen ein. Im nordlichen Ems- 
gehiete konnten lindenreiclie Eiclienwalder nocli um 3000 v. d. Ztv/. 
nachgewiesen werden. Diese Lindenwalder waren nur aus der klein- 
blattrigen Linde zusammengesetzt. Sie miissen Ahnlichkeit mit nord- 
deutschen Lindenbestanden gehabt haben, die beispielsweise in der 
Letzlinger Heide bei Magdeburg sich bis zur Gegenwart unter mensch- 
licher PAege halten konnten. AuBer vereinzelten Eichen sind 
diesem Lindenwalde Hainbuchen beigemischt. Sie haben nichts zu 
tun mit den Lindenwaldem SiidruBlands, die zu den Steppenwaldern 
gehoren, und Kiefem fehlten ilinen voIlstandig. Die natiirliclie Weiter- 
entwicklung dieser Lindenwalder fiihrte in Westeuropa zu Eichen- 
bzw. Buchenwaldem; sie sind bisher falschlicherweise zu der Gruppe 
der Eichen-Mischwalder gezogen worden. Es ist aber leicht einzu- 
sehen, daB sie mit diesen siidóstlichen und mediterranen Assoziationen 
mchts zu tun baben, da ilire Begleitvegetation atlantische und nor- 
dische Elemente fiihrt. Nach den bisherigen Untersuchungen waren



46 Fr. Jonas und W. Benrath

diese Lindenwiilder optimal iii den beiden warmeiszeitlichen groBen 
Interstadien entwickelt, und aueh damals besaBen sie scłion Rand- 
giirtel von Vaccinium- und Callunaheiden, wahrend innerhalb der 
Bestande auBer Heidearten Graser, Adler- und Tiipfelfam vorkamen. 
Das deckt sieli mit der relativ armen Begleitassoziation der Relikt- 
bestande der Letzlinger Heide. Auoh bei Esche halten sich die 
Lindenwalder in Resten bis nach 3000 v. d. Ztw. Es ist moglich, daB 
sie zum Teil der Versumpfung anheimfielen und in den niedrigeren 
Standorten in Erlenbestande ubergingen. Ein anderer Teil ist von 
der menschliclieu Kultur in Beselilag genommen, und der Rest 
konnte sieli in Eichen- und Buchenwald umwandeln. Haseł hat, wie 
auch in den Lin den wal dem, nur eine geringe Rolle gespielt. Die 
Kiefern waren wahrend des Linden- und Eichen-Buchen-Stadiums bis 
auf verschwindende Reste au« der Landschaft zuriickgedrangt. Sie 
zeigen erst seit 1000 n. d. Ztw. eine schwaclie Tendenz der Wieder- 
ausbreitung, die desbalb im Waldbilde relativ gut zum Ausdruck 
komrat, weil seit dieser Zeit dureli den Mensch die Laubwalder in ihrer 
Entwicklung gehemmt sind. Es setzt also auch łiier im auBersten 
Westen eine Sukzession von Calluna- und Graslieiden zu Kiefernheiden 
ein, die weiter ostlich mn so starker in Erscheinung tritt und bei- 
spielsweise in der Rostocker Heide und in den Heiden ain Lebasee 
nach unseren Untersucliungen so stark wird, daB alle anderen Baume 
im Pollenbilde verschwinden. Seit 1860 nimmt die Kiefer dann rasch 
zu —  jiingstes Kulturspektrum.

Die E i c h e  bleibt nicłit allein im Friili-, sondem auch im Spat- 
atlantikum mit niedrigeren Werten unter 10% ; sie steigt erst wahrend 
der vierten Vemassungszone um 1200 v. d. Ztw. auf 19% und bat zu 
Beginn der Sachsenrodung 22% der Waldbaumarten erreicht, Ihr 
pteiler Abfall von 22 auf 6%  umfaBt nur einen Zeitraum von rund 
200 Jałiren (900 bis 1100 n. d. Ztw.) und ist der sprechende Ausdruck 
der Sachsenrodung. Aueli Fagus und Carpinus fallen unter diesen 
Vorgang, nur Alnus hall sieh. Die Erlenbriicher sind also nicht von 
dem fruhmittelalterliclicn Siedlungsvorgang erfaBt. Der Mensoh bat 
von allen Waldboden Besitz ergriffen und pflegt nur nocłi die Arten, 
die ihm Ertrag bringen; infolgedessen ist in der ferneren Entwick- 
lung die Buclie gegeniiber der Eiche weit benachteiligt. Auch die 
Hainbuche scheidet aus. Letztere hatte in der Bronze- und alteren 
Eisenzeit voriibergehend die Buclie iiberfliigelt, und das stimmt wieder 
mit anderen norddeutsclien Untersucliungen uberein.

Ein sprechender Beweis dafur, daB der Menscli die Eichenwalder 
zur Nutzung herangezogen hatte, ist der stan ligę Riickgang der Haseł 
seit der Sachsenrodung. Nach der angefiihrten Datierung erreicht die 
Eiche um 1650 mit 34% ihr absolutes Maximum. Kurz vorher ist 
ein bezeichnender Knick in der Eichenkurve vorhanden, der mog- 
licherweise auf den DreiBigjalirigen Krieg zuriickzufuhren ist. Bereits 
wahrend der groBen Rodungszeit, dann aber auch zu Beginn des 
17. und 18. Jahrhunderts bat die Birke die Eiche, uberfliigell; sie nah-m
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also wahrscheinlich von den Kahlflachen vorubergehend Besitz und 
konnte deshalb starker wahrend dieser Zeiten im Pollendiagramm 
in Erscheinung treten. Im ubrigen war sie nur den Heiden mehr oder 
minder haufig beigemischt.

Wahrend der beiden letzten Jabrtausende nimmt die E r i e  aue 
klimatiscben Griinden langsam ab; dieser Yorgang wird erst seit dem 
Ende des DreiBigjabrigen Krieges durch Trockenlegung der Briicher 
und Umwandlungen derselben in Wiesen bescbleunigt.

Ein bemerkenswertes Verhalten zeigt auch die Myrica-Kurve. 
Sie besitzt namlich bereits um 3000 und um 1000 v. d. Ztw., also in 
Zeiten, die mit den Vernassungszonen zusammenfallen, eine kleine, 
aber geschlossene Kurve. Erst seit 200 n. d. Ztw. vermag sie die Hasel- 
kurve zu iiberflugeln und lialt sich seit dieser Zeit in Werten zwischen 
13 und 23% ; auch der Postbusch geht in den beiden letzten Jahr- 
hunderten durch kulturelle Einflusse sclinell zuriick. Er wachst heute 
noch in vereinzelten Restbestanden des Escher Gebietes auf den 
Vechte-T riften.

Die S t e c b p a l m e  ist erst in jiingster Zeit an dieser Stelle auf- 
getreten.

D i e E n t w i c k l u n g  d e r  K u l t u r l a n  d s c h a f t .

Die Entwicklung der Wal der ist bei Esche also groBtenteils auf 
die Entwicklung der Kultur zuruckzufiihren. Nur verstreute Urnen- 
fimde der Bronze- und alteren Eisenzeit verrietcn uns die Anweeen- 
lieit des Menschen an dieser Stelle in alteren Perioden. Jene Fundę 
konnen nichts aussagen iiber den Gang der Besiedelung; dieser wird 
erst durch unsere Untersuchung klargelegt. Die Berucksicbtigimg der 
Getreide-Pollenarten fiihrt zu einer genauen Festlegung des Alters, 
der Kontinnitat und der Intensitat des Ackerbaues. Wir konnen mit 
Reoht die Ausdehnung der Acker auf die Zunahme der Bevolkemng 
zuriickfiihren, und dieser wichtige, wiederholte Vorgang laBt sich an 
dem Profil Escbe genauer datieren, ais das bisber moglich war.

Die Profilentnahmestelle ist von zwei Seiten von Eschflacben ein- 
gescblossen. Wir finden in der Gemarkitng Esche rund 20 groBere und 
kleinere Esche, die auf einem Flachenraum vnn 6 qkm ziemlich 
regellos verstreut sind. Sie gehorcn otwa acht groBeren urspriinglichen 
Hofen an, von denen der dem Profil benachbarte ITof von W i n k e l -  
m a n n -  Esche der am weitesten nach Siiden liegende ist. Die beiden 
Esche dieses Hofes liegen nordlich und ostlich desselben.

Ihre Entwicklimg spiegelt die Getreidepollenkurve wieder. Diese 
Kurve besitzt fiinf charakteristische Abschnitte. Der erste reicht von 
rund 3600 bis 1000 v. d. Ztw., umfaBt also einen groBen Teil der 
fiingeren Steinzeit und die gesamte Bronzezeit.

Der zweite Absclinitt reicht von 1000 vor bis 800 n. d. Ztw. Wah- 
rend im ersten Abschnitt die Getreidepollenwerte zwischen 3 und 10%
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schwanken, steigen sie im zweiten Abscbnitt auf 16% an, erreichen 
also das dreifacbe des ersten Abscbnittes. Der groBte Teil der nr- 
geschicbtlicben Fundę aus alterer Zeit gebort in diesen zweiten Ab- 
schnitt, der also bereits eine kraflige Revolkerungszunahme zur Vor- 
aussetzung batte.

Der dritte Abscbnitt reicbt von 800 bis 1100 n. d. Ztw und fiihrt 
zu einer Verdoppelung der Getreidcpollenwerte gegeniiber dem 
zweiten Abscbnitt. Gleiohzeitig tritt zum ersten Małe Centaurea mit 
1 bis 6%  auf, und nntcr den Pollenformen der Getreide erlischt der 
Triticum-Typ. Der „ewige Roggenbau“  auf den Esclien bat also be- 
gonnen und damit auch das roggenbegleitende Unkraut. Am Ende der 
Rodungsperiode steigt die Kurve der Getreidepollen von 22 auf 98% 
sprungweise an, und damit beginnt zugleich der dritte Abscbnitt der 
Kulturl andscbaftsentwicklung.

Es ist selir interessant, daB in diesem dritten Abschnitte das Areał 
der Escbe nicht vergrol3ert ist. Die Scbwankungen in der Getreide- 
pollenmenge lassen sogar darauf scblieBen, daB zeitweise, so besonders 
in der Mitte des 15. und zu Beginn des 17. Jahrhunderts Acker brach 
lagen. Urn 1650 beobachten wir auch ein Maximnm der Centaurea- 
Kurve mit 18%. Dieser dritte Abscbnitt ist charakterisiert durch die 
Zunahme der Eiehenkurve, die wir auf menschlichen EinfluB zuruck- 
fiihrten. Die Ackerkultur ist also zugunsten der primitiveren Wald- 
weidekultur zeitweise zuriickgetreten (Hudewalder), und dieser Vor- 
gang laBt sich wahrend secbs Jahrhunderten unserer geschichtlichen 
Entwieklung (1100 bis 1700 n. d. Ztw.) verfolgen.

Die letzte Verdoppelung des Areals der Kulturlandschaft falit 
mit der jiingsten Neuzeit am Ausgange des 18. Jabrbunderts zusammen. 
Sie fiihrte abermals zu einer Verdoppelung der Getreidepollenmenge, 
so daB aucb noch in diesen beiden Jahrbunderten die Escbe eine 
VergroBerung erfahren haben mussen.

Damit ist ein wicbtiger Rbytmus innerbalb des Werdens einer 
Kiilturlandsebaft bewiesen, und es mufi femeren Forsehungen vor- 
behalten bleiben, diese dargestellten Vorgange in anderen Gebieten 
zu yerfolgen.
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