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Wärmezeitliche Klima- und Gletscherschwankungen 
im Pollenprofil eines hochgelegenen Moores (2270 m) 

der Venedigergruppe 
Von S. B O R T E N S C H L A G E R u n d G. P A T Z E L T , Innsbruck 

Mit 2 Abbildungen und 1 Tafel 

Z u s a m m e n f a s s u n g . Das 225 cm mächtige Torflager eines Moores nahe der Rostocker 
Hütte im Maurertal (südliche Venedigergruppe), in unmittelbarer Nähe des Gletschervorfeldes 
von Simony- und Maurerkees wurde pollenanalytisch untersucht. 

Das Torfwachstum begann in 2300 m Höhe um 6800 v. Chr. Somit konnte pollenanalytisch 
die Vegetationsentwicklung der ganzen postglazialen Wärmezeit erfaßt werden. Die sich im Profil 
abzeichnenden Klimavcrschlechterungcn wurden mittels 1 4 C datiert und mit unabhängig davon 
datierten oder zeitlich eingegrenzten Moränen des Simony- und Maurerkees und anderer Gletscher 
der Venedigergruppe verglichen. Drei wärmezeitliche Gletscherhochstandsperioden erscheinen da
mit gut belegt. Es wurden dafür die lokalen Bezeichnungen „Venedigerschwankung" (ca. 6700— 
6000 v. Chr.), „Frosnitzschwankung" (ca. 4400—4200 v. Chr.) und „Löbbenschwankung" (ca. 
1500—1300 v. Chr.) eingeführt. Weitere Untersuchungen zur Sicherung dieser Ergebnisse sind in 
Arbeit. 

S u m m a r y . The peat (225 centimetres thick) of a bog near the Rostocker Hut in the Maurer 
Valley (southern part of the Venediger Mountains) close by the glaciers (Simonykees and Maurer
kees) has been investigated pollenanalytically. 

In 6800 B. C. the peat began to grow in a heigh of 2300 metres. Consequently the development 
of the vegetation of the whole boreal to subboreal time could be seized pollenanalytically. The 
deteriorations of the climate that are to be seen in profile have been dated by C-14 and compared 
with moraines of the Simonykees and Maurerkees as well as with different glaciers of the Vene
diger Mountains (all of them dated independently from each other). Thus three postglacial periods 
of progress of glaciers seem to be well proved. For these periods local denotations have been 
introduced as „Venedigerschwankung" (oscillation, approx. 6700—6000 B. C ) , „Frosnitzschwan
kung" (approx. 4400—4200 B. C.) and „Löbbenschwankung" (approx. 1500—1300 B. C ) . Further 
investigations to secure these results are in preparation. 

I. E in le i tung 

Die Gle tscherschwankungen seit dem Beginn der p o s t g l a z i a l e n W ä r m e z e i t sind Ge
gens tand einer im Herbs t 1963 begonnenen Untersuchung an neun großen Talgle tschern 
der Vened ige rg ruppe in den Hohen T a u e r n . Es w u r d e n da fü r an M o r ä n e n u n d in da 
zwischenl iegenden Mooren zahlre iche Aufschlüsse gegraben u n d aus der S t r a t i g r a p h i e der 
Boden- und Torfprofi le mehre re Gletscherhochstandsperioden abgele i te t , begrenz t und 
unterg l ieder t . 1 4 C - D a t e n von Holz res ten aus entsprechenden L a g e n gaben d a z u absolute 
zeit l iche A n h a l t s p u n k t e . P a r a l l e l zu den morphologisch-s t ra t igraphischen Arbe i t en w u r d e 
die po l l enana ly t i sche Untersuchung e in iger günst ig ge legener Moore begonnen. Davon 
l iegt ein erstes D i a g r a m m vor , das hier k u r z besprochen u n d z u r Diskussion geste l l t w e r 
den soll (Tafel I ) . 

Das untersuchte M o o r l i eg t im M a u r e r t a l auf der Südse i te der Großvened ige rg ruppe 
in unmi t t e lba re r N ä h e des Vorfe ldes von S i m o n y - und M a u r e r k e e s (Abb. 1 ) . Diese beiden 
Gletscher hat ten zur Zeit ihres le tzten Hochs tandes um 1850 /55 eine gemeinsame Zunge, 
die über eine Ste i ls tufe bis ca . 2070 m H ö h e hinabreichte . H e u t e endet das S i m o n y k e e s 
in 2400 m, seine K a m m u m r a h m u n g ist m i t den beiden S i m o n y s p i t z e n bis zu 3 4 8 8 , bzw. 
3440 m hoch. Es ha t mi t 3 k m 2 nur mehr ca . 60°/o seiner d a m a l i g e n Fläche. D a s M a u r e r 
kees ist in mehrere Tei lgle tscher zer fa l len , d ie zusammen nicht g a n z 4 k m 2 messen, wen ige r 
a ls d ie Hälf te der Fläche v o n 1855 . Höchster Gipfel in seinem Einzugsgebie t ist der Große 
Geiger mit 3360 m. V o n a l l en Gletschern der V e n e d i g e r g r u p p e ist das M a u r e r k e e s am 
s tärks ten geschwunden. Ein 3 k m langer flacher Ta l t rog ist dadurch eisfrei geworden . 
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Abb. 1. Vorfeld des Simony- und Maurerkeeses bei der Rostocker Hütte (Pfeil bezeichnet die 
Torfgrabung bei T 2). 

D e r flache Trogboden findet t a l a u s w ä r t s auf der rechten Se i t e in 2200 m H ö h e seine 
For t se tzung in einer b re i t en ebenen Fels te r rasse , die der mäch t ige rechte Ufe rmoränen 
w a l l des S imonykeeses in westöst l icher R i c h t u n g über lager t ( A b b . 2 ) . Bevor es jedoch zur 
A u s b i l d u n g dieses W a l l e s k a m , hat sich d e r Gletscher mehrfach über die g a n z e Terrasse 
ausgebre i te t . Dank der güns t igen ebenen L a g e sind die M o r ä n e n dieser Vors töße sehr gut 
e rha l t en geblieben. Dazwischen und k n a p p auße rha lb d a v o n sind mehrere M o o r e ge
wachsen. D a s untersuchte M o o r liegt 3 5 0 m südwestl ich de r Rostocker H ü t t e in 2270 m 
Höhe , a u ß e r - und obe rha lb der äußers ten M o r ä n e auf der Ter rasse (T-2 in A b b . 2 ) . Die 
Oberfläche des Moores ist durch Vieh t r i t t z u m Tei l gestört, d a d ie zu r „ M a u r e r A l m " ge
hörenden Gründe bis v o r w e n i g e n J a h r e n s t a r k beweide t w a r e n . Aus dem M o o r r agen ve r 
e inze l t d i e Reste großer Z i rbens tämme. Z u r Zeit des H ü t t e n b a u e s ( 1 9 1 1 / 1 2 ) sol len solche 
B ä u m e ausgegraben u n d zu Brennholz v e r a r b e i t e t worden sein. Die heut ige W a l d g r e n z e 
ist im M a u r e r t a l bei e t w a 1950 m, die B a u m g r e n z e bei 2 0 3 0 — 2 0 5 0 m H ö h e anzuse tzen . 
Erste Baumbes tände s ind erst 1,5 k m w e i t e r t a l a u s w ä r t s zu finden. Das Moor l i eg t mehr 
a ls 300 m über der heut igen W a l d g r e n z e . 

Die g roße Nähe zu den Moränen e inerse i t s , die H ö h e n l a g e im Schwankungsbere ich 
der W a l d g r e n z e andererse i t s l ießen e r w a r t e n , daß sich im Pol lenprof i l Vege ta t ions - , K l i 
ma- u n d Gletscherschwankungen gut abze ichnen würden . 

II. P o l l e n a n a l y t i s c h e Untersuchung 

1. F e l d - u n d L a b o r a r b e i t 

A n e iner Stel le des Moores , die von M u r e n , L a w i n e n u n d Steinschlag nicht erreicht 
w e r d e n k a n n , und an der d ie Grasnarbe u n v e r l e t z t w a r , w u r d e ein Schacht gegraben . Die 
Schach twand zeigte unges tör ten reinen C y p e r a c e e n t o r f mi t mehre ren holzreichen Lagen . 
An dieser Schachtwand w u r d e das Profil z u r Gänze mit te ls Blechschachteln ausgestochen. 
An Or t u n d Stel le w u r d e n die Schachteln mi t P las t ikfo l ie verschlossen u n d anschl ießend 
ins L a b o r gebracht. Dor t w u r d e al le 5 c m , in der Tiefe v o n 3 0 — 6 0 cm, te i ls sogar a l le 
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2,5 cm, aus dem Inneren des Profi ls 1 c m 3 M a t e r i a l en tnommen u n d nach der üblichen 
M e t h o d e aufgeschlossen. N u r die be iden untersten Proben mußten mi t F l u ß s ä u r e behan
de l t werden . Nach Fer t igs te l lung des D i a g r a m m e s w u r d e n an Ste l len mi t N B P - M a x i m a 
3 — 4 cm dicke Torfschichten für 1 4 C - D a t i e r u n g e n en tnommen. N u r d a s unters te D a t u m 
s t ammt von Ho lz re s t en (Pinus cembra). Die Da t i e rungen w u r d e n a m Ins t i tu t für R a d i u m 
forschung u n d K e r n p h y s i k in W i e n ( V R I 55, 111 , 112, 113, 132, 133) v o n Dr . H . FELBER 
durchgeführt . 

2 . D a r s t e l l u n g d e s P r o f i l s (Tafe l I) 

Nach der S p a l t e mi t der T i e f e n a n g a b e in cm und der S t r a t i g r a p h i e fo lgt ein K u r v e n 
d i a g r a m m , in dem n u r die 4 wich t igs ten auch noch in dieser Höhe v o r h a n d e n gewesenen 
B ä u m e und S t räucher enthal ten s ind . Larix, Salix u n d Juniperus muß ten , u m die Lesbar
k e i t zu erha l ten , a u s g e k l a m m e r t w e r d e n . Die dickere L in ie gibt d ie G r e n z e zwischen B P 
u n d N B P an. Die Gramineen v e r l a u f e n dieser K u r v e ungefähr p a r a l l e l . Anschließend 
folgt die Zonenangabe und im S c h a t t e n r i ß d i a g r a m m die Ver t re te r des E M W . Die Ar t en 
ab Larix dürften a l l e bis auf die C e r e a l i a an Ort u n d S te l l e v o r g e k o m m e n sein. Es folgt 
anschl ießend die C y p e r a c e e n k u r v e , d i e meist gegenläuf ig zur N B P K u r v e ist. Den letzten 
Te i l bi lden das S p o r e n d i a g r a m m , d i e K u r v e der unbes t immbaren Po l l en u n d die Zahl der 
ausgezäh l ten Po l l enkörne r . Die 100 °/o Summe w u r d e aus sämtlichen P o l l e n unter Aus 
schluß der C y p e r a c e e n und Sporen gebi ldet . Diese w u r d e n auf die 100°/o Summe be
zogen . Dies w a r nöt ig , d a die C y p e r a c e e n die Tor fb i ldner w a r e n u n d ihr Po l l enan te i l sehr 
s t a rk schwankt . 

3. V e g e t a t i o n s e n t w i c k l u n g u n d K l i m a v e r l a u f 

Die unterste Probe w u r d e d i r e k t aus dem Hangschu t t en tnommen, d ie Steine w a r e n 
bis 5 cm groß u n d der Po l l engeha l t so gering, d a ß m a n ke ine Schlüsse ziehen soll. Fü r 
e ine mehr oder w e n i g e r v e g e t a t i o n s a r m e Zeit spricht auch der erhöhte A n t e i l von Selagi-
nella-Sporen. 

Der ger inge N B P - W e r t in 225 cm Tiefe muß aber schon a ls eine für d ie W a l d e n t w i c k 
lung in dieser H ö h e günst ige Zeit betrachtet werden , d a in der Torfschicht zwischen 218 
u n d 225 cm Z i r b e n z w e i g e bis 2 cm Dicke und ein geschlossener Z i rbenzapfen gefunden 
w u r d e n . D a ß diese durch Z i rbenhähe r verschleppt w u r d e n , k a n n auf G r u n d der z a h l 
reichen Zweige , Zapfenschuppen u n d Zirbennüsse ausgeschlossen w e r d e n . Es muß also 
angenommen w e r d e n , d a ß um 6 8 0 0 v . Chr . in dieser H ö h e n l a g e so güns t ige kl imat ische 
Bed ingungen herrschten, d aß das M o o r w a c h s t u m beginnen und Zirben fruchten konnten. 
Bei 220 cm zeichnet sich ein deut l icher Einschnitt ab , d ie B P gehen s t a rk zurück und die 
N B P , vor a l l e m d ie Apiaceen, Ranunculus, Thalictrum und die C o m p o s i t a e l igul i f lorae 
nehmen deutl ich zu. Der W a l d w u r d e vernichtet u n d die W a l d g r e n z e unter das Moor 
herabgedrückt . 

Diese kä l t e r e Phase w u r d e abe r b a l d w i e d e r von besseren B e d i n g u n g e n abgelöst , w o 
für unter a n d e r e m die E inschwemmung einer ca . 1 cm dicken Tonschicht in 218 cm Tiefe 
gedeute t w e r d e n k a n n . Vermehr t e Schmelzwässer haben wahrschein l ich zu Beginn der 
kl imat ischen Besserung das M o o r überflutet und an dieser flachen S t e l l e den Ton abge 
l age r t . Anschl ießend folgt w i e d e r e in Anst ieg der B P , der W a l d ha t aber d a s Moor w a h r 
scheinlich nicht erreicht, die B a u m g r e n z e lag noch k n a p p un te rha lb des Moores . Diese 
w ä r m e r e Pe r iode w a r nur k u r z , u n d es folgte w i e d e r u m eine Phase mi t ungünst igeren 
Bedingungen , d ie B a u m g r e n z e w u r d e nochmals he rabgedrück t und die N B P , vor a l l em die 
Compos i t ae tubul i f lorae und die C y p e r a c e e n nahmen zu. In 200 cm Tie fe kehrt sich das 
g a n z e w i e d e r u m um, bessere k l ima t i sche Bed ingungen dürften geherrscht haben, auch 
t r i t t w iede r eine sehr schwach a u s g e p r ä g t e Tone inschwemmung auf, d ie w i e oben inter
pre t ier t w e r d e n könn te . Diesmal h a t d ie Baumgrenze das Moor w i e d e r erreicht, z u m i n 
dest einige Vorpos ten der Zirbe. Durch die Verschlechterung des K l i m a s , d ie sich im A b -
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schnitt 1 8 0 — 1 9 0 cm w i e d e r u m durch eine s t a r k e Zunahme der N B P und e ine entspre
chende A b n a h m e der B P abzeichnet , s ind d iese Vorposten z u g r u n d e gegangen . D i e B a u m 
ger ippe b l ieben aber noch e in ige Zeit s tehen u n d stürzten erst später , a ls sie morsch ge
w o r d e n w a r e n , ins Moor . Desha lb sind H o l z l a g e n häufig über N B P M a x i m a zu finden. 

M i t d e m R ü c k g a n g der N B P in ca . 175 c m Tiefe setzt d ie wärmeze i t l i che K l i m a b e s 
serung ein, d ie es auch w i e d e r dem W a l d ermögl ichte , in diese H ö h e v o r z u d r i n g e n . Die 
B a u m g r e n z e l a g in dieser Zeit um einiges höher a ls das M o o r . Erst in 120 cm Tiefe 
zeichnet sich w i e d e r u m eine kl imat ische Verschlechterung ab , d ie N B P nehmen zu , die 
C y p e r a c e e n , Pinus cembra u n d Alnus, d ie B ä u m e in dieser Höhe , s inken s t a r k ab . 
Picea n i m m t scheinbar zu , dies ist aber n u r eine re la t ive Verschiebung, Picea dürfte 
gle ichgebl ieben sein, w ä h r e n d die e r s tgenann ten tatsächlich abnahmen . Diese K l i m a v e r 
schlechterung w a r ku rz , aber p rägnan t , w a s v o r a l l em der mächt ige H o l z h o r i z o n t in 
9 0 — 1 0 5 cm Tiefe beweist . Es w u r d e n S t ä m m e bis 15 cm Durchmesser gefunden. H i e r sind 
ebenfal ls d ie Bäum e w ä h r e n d der K a l t p h a s e abgestorben, abe r erst später ins Moor 
gestürzt . 

De r K u r v e n v e r l a u f w i r d nun bis ca . 30 cm mehr oder w e n i g e r ausgegl ichen, Pinus, 
vor a l l e m Pinus cembra ha t d ie höchsten W e r t e , w ä h r e n d Alnus und Picea s t änd ig wech
seln. N u r an z w e i Ste l len , bei 5 5 — 5 7 , 5 cm u n d bei 30—37,5 cm s inkt Pinus u n t e r Picea 
ab, ähnl ich w i e bei 115 cm. Die Ä n d e r u n g e n in der N B P - K u r v e s ind aber so ge r ing , d a ß 
man nur in Verb indung mi t den sehr hohen Selaginella-'Werteri auf eine k l ima t i sche Ä n 
derung, b z w . die B i ldung größere r offener F lächen schließen k a n n . Auch die C y p e r a c e e n -
k u r v e ze ig t a n a l o g der Tiefe 1 1 0 — 1 2 0 cm deut l iche M i n i m a , w ä h r e n d Thalictrum, Rosa
ceen, Compos i t en u. a. eine deutl iche Z u n a h m e ze igen . 

Die obersten Schichten s ind für eine In t e rp re t a t ion zu s t a rk gestaucht; w e i t e r k o m m t 
hinzu, d a ß das Moor heute v ö l l i g ve rwachsen ist und vom V i e h beweide t w i r d u n d so 
durch V i e h t r i t t s tä rker gestört ist. W i e w e i t h i e r d ie Zunahme der N B P auf Gletscher
vors töße in nachchristlicher Zeit oder auf R o d u n g e n durch den Menschen zu rückzuführen 
ist, m u ß offen bleiben. F ü r R o d u n g s t ä t i g k e i t w ü r d e das Auf t re ten v o n Pteridium 
sprechen. 

Aus dem Pollenprofi l lassen sich W a l d g r e n z e n s e n k u n g in de r Zeit von 6 0 0 0 - 6 7 0 0 
v. Chr . , u m ca . 4300 v. C h r . u n d um ca. 1400 v . C h r . ablei ten. Es soll aber nochmals d a r 
auf h ingewiesen werden , d a ß die Bäu me t ieferer Lagen , vor a l l e m die Ver t re te r des E M W , 
deren Po l l en im Profil nur a l s Fernflug v o r k o m m e n , von diesen S c h w a n k u n g e n nichts zei 
gen. Es m u ß also gefolgert werden , d a ß sich solche Schwankungen , die m a n in Zusam
menhang mi t Gletschervorstößen br ingen k a n n , nur an besonders günstig, g le tschernahe 
gelegenen M o o r e n bes t immter H ö h e n l a g e abze ichnen. Der k l imat i sche Einfluß h a t sich bei 
der V e g e t a t i o n in größerer Höhe , vor a l l e m a n de r Baumgrenze b e m e r k b a r gemacht , nicht 
aber in t ieferen Lagen . 

III. Die G l e t s c h e r s c h w a n k u n g e n d e r postglazialen W ä r m e z e i t 

A n der hohen rechten U f e r m o r ä n e des S imonykeese s lassen sich drei neuzei t l iche Glet 
scherhochstände (17 . Jh . , 18. J h . und 1850) im Vor f e ld selbst d ie M o r ä n e n k ü r z e r e r H a l t e , 
b z w . Vors töße von 1870, 1890 u n d 1927 nachweisen . Für den k l e inen Wal l r e s t ( M ) k n a p p 
westl ich der H ü t t e kann aus der Schichtfolge de r Böden auf e inen A b l a g e r u n g s z e i t r a u m 
in den ersten nachchristlichen J a h r h u n d e r t e n geschlossen werden ( P A T Z E L T 1 9 6 7 ) . P o l l e n 
ana ly t i sch s ind diese Hochs tände jedoch aus den gestörten obersten Torfschichten des 
Moores nicht mehr e indeut ig zu erkennen u n d abzugrenzen u n d w e r d e n hier desha lb nicht 
e ingehender darges te l l t . 

1. F r ü h w ä r m e z e i t l i c h e G l e t s c h e r v o r s t ö ß e 
A u ß e r h a l b des neuzei t l ichen Gletschervorfe ldes sind die Zungenend lagen aus ä l t e ren 

Vors toßper ioden durch gu te rha l t ene M o r ä n e n mark i e r t . E t w a 400 m west l ich de r R o -
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Abb. 2 . Kartenskizze der Moränen in der Umgebung der Rostocker Hütte. 

stocker Hü t t e t r i t t in 2300 m H ö h e ein hoher, s tei lgeböschter W a l l un te r der neuzei t l ichen 
Überschüttung h e r v o r und zieht in we i t em Bogen in den flachen Tei l der Terrasse, bis er 
180 m südlich de r H ü t t e an der Ta l s tu fenkan te abbr icht ( V - l , Abb . 2 ) . Die Endmoränen 
reste weisen auf ein Zungenende hin , das ca. 300 m w e i t e r reichte a l s z u r Zeit des j ü n g 
sten Hochstandes u m 1850. 

Weniger mächt ig , aber auch deut l ich ausgepräg t ist d ie Moräne V - 2 , d ie sich 3 0 — 1 0 0 m 
innerhalb von V - l an Rundbucke l u n d ä l tere Schu t tkö rpe r an lehnt . K n a p p a u ß e r h a l b 
von V - l u n d n a h e z u p a r a l l e l d a z u l iegen die mehr fach unterbrochenen Wal l res t e e ines 
dr i t ten M o r ä n e n s y s t e m s (E) . V - l u n d V-2 sind grobblockig und haben scharfe Formen , 
W a l l E dagegen besteht zum Groß te i l aus fe inerem M a t e r i a l und ze ig t s tark zerflossene 
Böschungen. A l l e M o r ä n e n sind von Zwergs t rauchhe ide dicht bewachsen. 

Mehrere Bodenprof i le gaben d i e ersten H i n w e i s e auf das hohe A l t e r dieser M o r ä n e n . 
Auf V - l und V - 2 konnten mächt ige Eisenpodsole e rg raben werden , deren B - H o r i z o n t e 
über 70 cm tief s ind u n d 3 0 — 5 5 cm s tarke O r t s t e i n b ä n k e zeigen. Es ist dabei kein A l t e r s 
unterschied zwischen V - l und V - 2 festzustellen. Ein Profi l in W a l l E aber l ieß eine S o l i -
fluktionsschicht e rkennen , die v o r der Podsol- u n d Or t s t e inb i ldung ents tanden sein dürfte, 
und z w a r zu e inem Zei tpunkt , a l s W a l l V - l k n a p p h in te r E a b g e l a g e r t wurde . Dies e r 
k l ä r t die zerflossene Form von E u n d läß t auf sein höheres Al te r schließen. W i e g roß de r 
Al tersunterschied zwischen V - l u n d E ist, konn te aus dem Bodenprofi l nicht abgeschätz t 
werden . Es ist zu hoffen, d a ß eine P o l l e n a n a l y s e aus d e m Moor zwischen beiden M o r ä n e n 
darüber Aufschluß geben w i r d . 

U n w e i t der Rostocker H ü t t e w u r d e in e inem k le inen Moor ( T l ) eine Ser ie v o n 
5 Schächten g e g r a b e n , d ie e rkennen l ießen, das das M o o r an der Außenböschung von V - 2 
nach der A b l a g e r u n g des W a l l e s gewachsen w a r . V o n de r Basis des t iefsten Profils (150 cm 
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ungestört gewachsener C y p e r a c e e n t o r f ) w u r d e e ine Holzprobe da t i e r t ( V R I 5 4 ) . S i e er
gab ein A l t e r von 7220 ± 1 1 0 J a h r e n . Es ist d ies ein Mindes t a l t e r für V-2 , d. h. a l l e drei 
Moränen s ind ä l t e r als 7200 J a h r e , bzw. vor 5 2 7 0 v. Chr . a b g e l a g e r t worden . 

Im Pol lenprof i l s ind für d ie Zeiten u m 6 0 0 0 , 6400 und 6 7 0 0 v . Chr . d re i scharfe 
Kl imarücksch läge ve r l äß l i ch da t i e r t . Es darf a n g e n o m m e n w e r d e n , d a ß die Gletscherhoch
stände v o n V - l und V - 2 , even tue l l auch der v o n E diesen Rückschlägen in de r frühen 
pos tg laz i a l en W ä r m e z e i t entsprechen. Noch k a n n nicht entschieden werden , we lchem Zeit
punkt d ie e inze lnen Vors töße zuzuordnen s ind . Es muß auch d ie Frage offen b le iben , ob 
die E - M o r ä n e nicht auch, w i e ursprüngl ich v e r m u t e t , ä l ter a l s der Beginn des Tor fwachs 
tums ist u n d d a m i t noch ins P r ä b o r e a l zu stel len w ä r e . 

Für die f rühwärmeze i t l i chen Gletscherhochstände im Z e i t r a u m zwischen 6 7 0 0 und 
6000 v . C h r . w u r d e die l o k a l e Bezeichnung „ V e n e d i g e r s c h w a n k u n g " eingeführt . D a s ver 
einigte S i m o n y - M a u r e r k e e s ist dabei nur bis zu 3 0 0 m wei te r vorges toßen als in de r Neu
zeit und sei ther nie mehr g rößer gewesen. V o r 6 7 0 0 v. Chr . e r l aub ten die k l imat i schen 
Verhä l tn i sse das Aufkommen und Fruchten v o n Zirben in 2 3 0 0 m Höhe. Der Gletscher 
mußte sich zu Beginn des Borea i s schon e inmal w e i t zurückgezogen haben. 

Gletscherhochstände, d i e , mi t denen der V e n e d i g e r s c h w a n k u n g verg le ichbar w ä r e n , 
sind bis j e tz t aus dem A l p e n r a u m noch nicht b e k a n n t geworden . 

2. G l e t s c h e r v o r s t ö ß e d e r m i t t l e r e n W ä r m e z e i t 

Für d ie m a r k a n t e K l i m a s c h w a n k u n g im Ä l t e r e n A t l a n t i k u m (Pol lenzone V I ) , d ie im 
Profil mi t 4 4 5 0 v. Chr . fes tgelegt ist, kann aus d e m Vened ige rgeb ie t bis jetzt nur e in ent
sprechend da t i e r t e r Hochs tand vom Frosni tzkees angeführt w e r d e n . Ein zersp l i t t e r te r , in 
Schutt e i n g e w ü r g t e r Ast u n m i t t e l b a r vor e iner S t i rnmoräne e r g a b für den V o r s t o ß des 
Gletschers ein A l t e r von 6 1 3 0 ± 130 ( V R I 5 6 ) , d . i . e twa 4 2 0 0 v. Chr . Die Z u n g e er
reichte d a b e i eine Ausdehnung , die nur w e n i g größer w a r a l s in der Neuzei t . V o n drei 
anderen Gletschern der Vened ige rg ruppe sind ähnl iche M o r ä n e n erhal ten , jedoch nicht ge
nügend zei t l ich festgelegt. Diese Hochs tandsper iode , die für d ie mi t t le re W ä r m e z e i t eine 
scharfe Zäsu r bedeutet , w u r d e vorläufig als „F rosn i t z schwankung" bezeichnet. 

Mi t den D a t e n aus der Vened ige rg ruppe s t i m m t ein zwei fach mi t 4270 v. C h r . da t i e r 
ter Vors toß eines Gletschers der Stubaier A l p e n gut überein ( M A Y R 1968) . H E U B E R G E R 
(1966) k o n n t e s t ra t igraphisch die inne rwärmeze i t l i che S t e l l u n g der La r s t i g schwankung 
wahrscheinl ich machen. U n d möglicherweise gehören auch d ie Misoxer S c h w a n k u n g e n 
(ZOLLER 1 9 6 0 ) , zumindes t t e i lweise hierher . D i e K l i m a - u n d Gletscherschwankungen 
w ä h r e n d des Äl te ren A t l a n t i k u m s erscheinen d a m i t schon mehrfach belegt . 

Em schwach ausgepräg te r H i n w e i s auf verschlechterte k l imat i sche Verhä l tn i s se im 
Jünge ren A t l a n t i k u m (Po l l enzone V I I ) ist i m P o l l e n d i a g r a m m für 2630 v. C h r . ( V R I -
132 : 4 5 8 0 + 9 0 ) da t ie r t . In de r Vened ige rg ruppe konnte bis j e t z t kein Gletschervorstoß 
für diesen Ze i t r aum festgestel l t werden . Es sei jedoch darauf h ingewiesen , d a ß d i e P io ra -
Ka l tphase von ZOLLER ( 1 9 6 0 , 1966) zeit l ich d a m i t übere ins t immt und da t ie r te Zirben-
s tämme in e iner Endmoräne des Oberaargle tschers einen Vors toß im Ausmaß neuzei t l icher 
Hochstände für 2650 v. C h r . ergeben haben ( R a d i o c a r b o n 1 9 6 1 ) . 

3. S p ä t w ä r m e z e i t l i c h e G l e t s c h e r h o c h s t ä n d e 
Der N B P - A n s t i e g des Pol lenprof i ls in 35 c m Tiefe e rgab das überraschend hohe Al te r 

von 3530 ± 80 J a h r e n ( V R I 133) d . i . 1580 v . C h r . Das Frosni tzkees der Vened ige r 
gruppe h a t bei einem kräf t igen Vorstoß im T a l b o d e n der „Löbben" bis 80 cm mächt ige 
Tor f lager eines Moores mi t S a n d und Schottern verschüttet. Ho lz r e s t e unmi t t e lba r unter 
diesen Vorstoßschot tern e rgaben für den Verschü t tungsze i tpunk t ca . 1400 v. C h r . ( 3 3 4 0 ± 
60 v. h., diese Probe w u r d e i m Zweiten Phys ika l i schen Ins t i tu t der Un ive r s i t ä t H e i d e l 
berg d a t i e r t ) . Dieser mi t „Löbbenschwankung" bezeichnete Hochs tand hat d ie Vors töße 
der Neuze i t u m 8 0 — 1 0 0 m an L ä n g e übertroffen. 

Der e r s tmals von Aario ( 1 9 4 4 ) im Bunten M o o r nachgewiesene Hochstand des Fern-
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auferners ( S t u b a i e r A l p e n ) ist bei M A Y R ( 1 9 6 8 ) d a t i e r t worden . H o l z r e s t e aus dem M o o r , 
unmi t t e lba r über de r „Moors tauchmoräne" e rgaben e in Al te r von 3 1 5 0 ± 1 2 0 ( 1 2 0 0 v . 
C h r . ) . Da es sich h ie r um ein M i n d e s t a l t e r hande l t , k a n n dieser Vor s toß sehr gut mi t de r 
Löbbenschwankung gleichgesetzt w e r d e n . Derselben S c h w a n k u n g entspr icht wohl auch der 
po l l enana ly t i s che Befund des Moore s bei der Ros tocker Hüt te . W e n n h ie r das A l t e r u m 
ca . 2 0 0 J a h r e zu hoch erscheint, so ist dies mögl icherweise schon auf den Einfluß der S t ö 
rungen in den obersten Torfschichten zurückzuführen . Für die Löbbenschwankung k a n n 
der Ze i t raum v o n 1 5 0 0 bis 1 3 0 0 v . C h r . als z iemlich gesichert a n g e n o m m e n werden . 

In welchem V e r h ä l t n i s diese subborea le Vors toßper iode zu den ers ten subat lant ischen 
Hochs tänden ( S i m m i n g Serie, M A Y R 1 9 6 8 , Göschener Kal tphasen , Z O L L E R 1 9 6 6 ) s teht , 
ob sie a ls erster Vorbote dieser Kl imaversch lech te rung anzusehen ist, oder davon durch 
e ine nachfolgende neuerliche E r w ä r m u n g getrennt w e r d e n kann , ist dem Pol lenprof i l 
nicht mehr zu en tnehmen. 

Zur K l ä r u n g dieser offenen F r a g e n und zur S icherung der hier mi tge te i l t en Ergebnisse 
s ind wei te re po l l enana ly t i sche u n d s t ra t igraphische Untersuchungen im Gange, b z w . ge 
p l a n t . Es w e r d e n ein Schacht bei T 1 , eine Bohrung zwischen V 1 u n d E und ein Schacht 
in e inem Moor be im Schlatenkees untersucht . 
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