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Eine erste 14C-Datierung für das Paudorf-Interstadial 
am Alpensüdrand 

Fossiles H o l z aus dem V a l C a l t e a in der Monte C a v a l l o - G r u p p e 

Venezianische V o r a l p e n ( I ta l ien) 
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Mit 1 Abbildung 

Z u s a m m e n f a s s u n g . In der Monte Cavallo-Gruppe fand Verf. in Stauseesedimenten 
fossile Holzstücke, für die die I 4 C-Datierung ein Alter von 29 350 ± 460 Jahren vor 1950 n. Chr. 
ergab. Die schluffigen Ablagerungen, die in etwa 900 m, fast 80 m über dem heutigen Flußbett des 
T. Caltea aufgeschlossen sind, ruhen auf Schottern und werden von Moräne überlagert. 

Aufgrund seiner stratigraphischen Lage und seines l*C-datierten Alters kann das Holz (Picea 
abies bzw. Larix) einem zeitlichen Äquivalent des Paudorf-Interstadials zugeordnet werden. 
Dieser Fund von Großresten ermöglicht somit eine erste absolute Datierung des Paudorf-Inter
stadials für die Südalpen und Oberitalien. 

S u m m a r y . In the Monte Caval lo Range / Venetian Prealps ( I ta ly) the author discovered 
fossil wood for which the radiocarbon dating proved an age of 29.350 + 460 years before 1950 
A. D. The material was found at an elevation of 900 m a.s.l., 80 m above the riverbed of the 
Caltea Creek. It is bedded in between a series of sil t- layers underlain by gravel. The whole section 
exposed is covered by morainic deposits. 

The stratigraphie position and the age of the wood due to the radiocarbon dating presumably 
refer it to the Paudorf Interstadial. This finding of fossil macroscopic remains allows a first 
absolute dating of the Paudorf Interstadial in the Southern Alps and Northern Italy. 

Die Monte C a v a l l o - G r u p p e in den südlichen K a l k v o r a l p e n östl ich des P i a v e t a l e s t r äg t 
deutl iche Spuren einer eiszei t l ichen Loka lve rg le t sche rung . 

Im oberen V a l C a l t e a ist seit 1966 ein d u n k e l g r a u e s schluffiges Sediment aufgeschlos
sen, das vorher in diesem Gebiet nicht beobachtet w e r d e n konnte . Vermut l ich s ind es S t a u -
seeab lagerungen , die in der K o r n g r ö ß e n v e r t e i l u n g ein M a x i m u m im Bereich des Schluffs 
ze igen ( 6 , 0 % Ton, 8 4 , 4 % Schluff, 9 , 2 % Feins tsand , 1 , 2 % ) 0 , 1 m m ) . Sie g e w i n n e n be
sondere Bedeutung dadurch, d a ß sie zahlreiche fossile Holzs tücke en tha l ten . 

A n der rechten F l a n k e des t iefeingeschni t tenen Tales sind die S t a u s e e a b l a g e r u n g e n an 
z w e i Ste l len — ca . 80 m über dem heut igen F lußbe t t — aufgeschlossen. 

In einem neugeschaffenen Wegeinschni t t erreicht der d u n k e l g r a u e (MuNSELL-Farb-
ta fe l feucht 10 Y R 4 /1) Schluff eine Mäch t igke i t von ca. 3 m. I m H a n g e n d e n fo lgen hel
le re (feucht 10 Y R 7 /3) S a n d - u n d Kies lagen ( 2 0 — 5 0 cm) , die d a n n in Moräne (bis 4 m) 
übergehen (Abb . 1 ) . Im Bereich des Aufschlusses l ä ß t sich beobachten, w i e der Schluff von 
de r hangenden M o r ä n e immer m e h r gekapp t w i r d und schließlich vö l l i g auske i l t . Un te r 
dem Schluff s ind schwach geschichtete Schotter ge rade noch aufgeschlossen. S ie s ind im 
K o n t a k t z u m Schlurf a n g e w i t t e r t u n d durch e in fah lbraunes bis gelbes Bindemi t t e l ( t rok-
k e n 10 Y R 7 / 4 — 6 ) verk i t t e t . Zwischen Schluff u n d Schottern ist e ine scharfe Grenze . 

Die Stauseesedimente s ind a u ß e r d e m in e ine r Runse aufgeschlossen, die in ca . 2 0 0 m 
Entfernung t a l a b w ä r t s l iegt u n d bis zum T a l b o d e n reicht. Der Schluff, der auch Holzs tücke 
enthä l t , dürfte, da er in e t w a gleicher H ö h e auf t r i t t , die For t se tzung der S t a u s e e a b l a g e 
rungen des ersten Aufschlusses dars te l len . H i e r erreicht dieses Sed imen t eine M ä c h t i g k e i t 
v o n ca. 5 m u n d w i r d ebenfal ls v o n M o r ä n e überdeckt . Die a u f l a g e r n d e Moräne l ä ß t sich 
übr igens vom einen zum anderen Aufschluß ver fo lgen , wo sie e n t l a n g eines Weges in noch 
größere r Mäch t igke i t angeschni t ten ist. Im L iegenden des Schluffs kehren die schwach ge
schichteten Schotter wieder . D a r u n t e r bietet sich in der Runse ein Einbl ick in deren Un te r 
l a g e . Sie besteht aus einem v o r w i e g e n d grobblockigen M a t e r i a l , d a s z . T. ve rk i t t e t , v i e l -
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Abb. 1. Aufschluß am Wegeinschnitt im oberen Val Caltea zeigt die Stauseesedimente 
(mit l4C-datiertem Holz) unter der hangenden Moräne. 

fach vers türz t ist, w a s seine D e u t u n g e in igermaßen erschwert : Im Verg le ich mit anderen 
Aufschlüssen in der Mon te C a v a l l o - G r u p p e l äß t es sich w e d e r e i n w a n d f r e i als M o r ä n e 
(sonst mehr kan tenge runde te Blöcke, höherer Ante i l k l e ine re r K o r n g r ö ß e n ) noch als zer
rü t t e tes Anstehendes, w i e es an tektonischen S törungs l in ien auf t r i t t ( T a l l iegt im Bereich 
e ine r S törungs l in ie ) deuten. Die Mög l i chke i t , d aß es sich um B e r g s t u r z m a t e r i a l hande l t , 
ist nicht auszuschließen. 

Bei näherer Bet rach tung l äß t sich in den S tauseeab lagerungen ein charakteris t ischer 
Wechsel von hel len u n d dunklen Schichten feststellen. Die d u n k e l g r a u e n (feucht 1 0 Y R 
4 / 1 ) Schichten sind meis t 0 , 5 — 1 , 5 cm dick. Das M a t e r i a l ist e twas f e inkörn ige r a ls in den 
he l l en (feucht 1 0 Y R 7 / 1 ) Schichten, w o außer Schluff auch S a n d und Kies auftreten. Über 
den he l len Lagen fo lgen fast immer n u r mm-dünne d u n k e l b r a u n e E in l age rungen , in denen 
d a s H o l z angereichert ist. 

In der periodischen W i e d e r k e h r d e r Schichten scheint ein jahresze i t l icher Wechsel der 
A b l a g e r u n g e n z u m Ausdruck zu k o m m e n . 

D i e Holzstücke s ind meist k l e ine u n d mi t te lgroße Äste , auch Te i le v o n W u r z e l n ( 2 0 — 
4 0 cm lang, zwischen 2 , 5 — 6 , 5 cm b r e i t und zwischen 1 — 3 cm dick; e in besonders großes 
S tück w a r fast 1 m l a n g , 3 0 cm bre i t u n d 4 cm dick) . 

F ü r das Ho lz w u r d e mit H i l f e de r R a d i o c a r b o n - M e t h o d e ein A l t e r v o n 2 9 3 5 0 ± 4 6 0 
J a h r e n vor 1 9 5 0 n. C h r . e rmi t te l t . D i e A n a l y s e v e r d a n k e ich He r rn Dr . M . A . G E Y H v o m 
Niedersächsischen L a n d e s a m t für Bodenforschung in H a n n o v e r . 

D i e paläobotanische Bes t immung mehre re r Holzs tücke e rgab Fichte (Picea abies) bzw. 
Lärche (Larix), d a zwischen beiden a u f ho lzana ly t i schem W e g e nicht e indeu t ig unterschie
den werden kann (FRENZEL 1 9 6 4 ) . D a s Vorkommen von Picea abies ist jedoch durch die 
Bes t immung von jungen F ich tenzweigen mi t R inde und Fichtennadeln gesichert ; anderer 
seits spricht der F u n d eines Lärchenkurz t r i ebes auch für Larix. — A l l e pa läobotanischen 
Untersuchungen besorgte d a n k e n s w e r t e r w e i s e Her r Dr . F. S C H A A R S C H M I D T v o m Sencken-
be rg -Museum in F r a n k f u r t / M a i n . 

Bei der Suche nach Pol len w u r d e n festgestell t : Picea ( ü b e r w i e g e n d ) , Pinus (hoher A n -
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t e i l ) und Nich tbaumpol l en : Gramineen u . a. (häufig) , L a u b h ö l z e r (ke ine ) . Picea- und 
Pinus-Poüen s ind in a l l en Proben des Profils ver t re ten. 

A u ß e r dem pflanzlichen M a t e r i a l w u r d e n kürzl ich noch ein Knochen sowie mehrere 
F lüge ldecken von Insekten gefunden. Die Untersuchungen h i e r z u sind noch nicht ab
geschlossen. 

Die Aufschlußverhä l tn isse im oberen V a l C a l t e a u n d die Al te r ss te l lung des fossilen 
H o l z e s lassen sich fo lgendermaßen deu ten : 

Bei der U n t e r l a g e der Schotter k a n n es sich also, fa l ls Anstehendes nicht in Frage 
kommt , um ä l t e re M o r ä n e oder B e r g s t u r z m a t e r i a l hande ln . Es scheint, a ls hä t t e dieses 
M a t e r i a l zur B i ldung des Stausees be ige t r agen . 

Die A b l a g e r u n g der da rübe r fo lgenden Schotter in dieser H ö h e über dem heutigen 
T a l b o d e n e rk l ä r t sich a m besten durch einen S tau im w e i t e r e n V e r l a u f des T a l e s . Die 
Frage , ob die Schotter fluvialer oder g l az i f l uv i a l e r Ents tehung sind, muß offen bleiben. 
Ein Boden l ä ß t sich d a r a u f nicht e rkennen. D ie Ursache für V e r w i t t e r u n g und Verk i t t ung 
d i r ek t unter dem Schluff k a n n eine l änge re S t a u w a s s e r w i r k u n g sein. 

Die Einbet tung v o n H o l z in großer Fü l l e zeigt an, d a ß w ä h r e n d der Schluffsedimen-
t a t ion zahlreiche B ä u m e in der U m g e b u n g des Stausees ges tanden haben müssen. 

Schon die Tatsache, d a ß Fichten in 9 0 0 m Höhe u n d d a r ü b e r exis t ieren konnten, 
spricht für eine w ä r m e r e Phase in jenem Abschnitt der W ü r m e i s z e i t . Die au f l age rnde 
M o r ä n e zeigt dagegen , d a ß später e ine Kl imaverschlechterung e in erneutes V o r d r i n g e n 
der Gletscher über dieses A r e a l h inaus ermöglicht hat . Auch ein Vergleich de r rezenten 
W a l d g r e n z e mi t eiszeit l ichen Verhä l tn i s sen ergibt , d aß es sich u m eine W ä r m e s c h w a n k u n g 
gehande l t haben m u ß ; denn die heut ige W a l d g r e n z e , die nicht über 1 7 0 0 m hinaufreicht , 
dürfte w ä h r e n d der le tz te iszei t l ichen Vergle tscherungsphasen eine Absenkung u m wenig
stens 1 0 0 0 m erfahren haben. D ie würmeisze i t l i che Schneegrenze l a g in der M o n t e C a 
v a l l o - G r u p p e zwischen 1 3 5 0 — 1 4 0 0 m ( F U C H S 1 9 6 9 ) , u n d der A b s t a n d zwischen W a l d -
u n d Schneegrenze be t räg t im a l l geme inen 7 0 0 — 9 0 0 m (VON KLEBELSBERG 1 9 4 9 , 6 6 4 ) . 

Die Exis tenz von Fichten w ä h r e n d der Entstehung des Stausees ze ig t auch, d a ß die Phase 
de r Kl imabesserung berei ts vo rhe r e ingesetz t hat , da m a n eine gewisse Zei t spanne für die 
W i e d e r e i n w a n d e r u n g der Baumf lora in Rechnung stellen m u ß . A l l e r d i n g s konn te die Ein
w a n d e r u n g sehr rasch er fo lgen; denn die letzteiszei t l ichen Re fug ien der Fichte l a g e n nach 
F I R B A S ( 1 9 4 9 ) am Fuß der südöstlichen A l p e n . 

W ä h r e n d heute im V a l C a l t e a B u c h e n w a l d vorherrscht u n d Fichten nur an schattigen 
S t andor t en wachsen, we i s t d ie D o m i n a n z von Fichte und Lärche in den S tauseeab lage run 
gen auf ein d a m a l s kühle res K l i m a h in . Ähnl iche Re la t ionen ergeben sich aus der unter
schiedlichen Bodenb i ldung in Ober i t a l i en (FRÄNZLE 1 9 6 0 ) . 

Im Vergleich mi t den 1 4 C - D a t i e r u n g e n , d ie man bisher für das Paudor f - In t e r s t ad i a l 
kenn t — Zusammens te l lung der ve r fügba ren Daten bei FRENZEL ( 1 9 6 7 ) — l i eg t auch der 
F u n d aus dem V a l C a l t e a im Bereich dieser W ä r m e s c h w a n k u n g . 

Die übe r l age rnden M o r ä n e n gehören d a n n in das da rau f fo lgende W ü r m - S t a d i a l , das 
den m a x i m a l e n Vors toß dieser Eiszei t brachte (FRÄNZLE 1 9 6 5 ) . Beweise dafür lassen sich 
a l l e rd ings in der Mon te C a v a l l o - G r u p p e bis je tz t noch nicht e rb r ingen . S p ä t g l a z i a l e Mo
r ä n e n treten erst in 4 k m Entfernung v o n den beschriebenen Aufschlüssen in ca . 1 2 0 0 m 
H ö h e auf. Sie lassen sich in Dimens ion u n d Lage deutlich v o n den Moränen des letzten 
W ü r m - S t a d i a l unterscheiden. 

Für das P a u d o r f - I n t e r s t a d i a l , seit l a n g e m bekannt u n d a m besten erforscht in den 
Lößgebie ten von Niederös ter re ich u n d M ä h r e n (FINK 1 9 6 2 , K L I M A u. a. 1 9 6 2 ) , fand 

FRÄNZLE ( 1 9 6 5 ) entsprechende Böden in der nördlichen Po-Ebene . Dieses In te r s tad ia l 
k a n n nun auch durch eine absolute D a t i e r u n g für den S ü d r a n d de r Alpen be leg t werden . 
B i s l ang fehlen P a u d o r f - 1 4 C - D a t e n sowohl für die Süda lpen (FRENZEL 1 9 6 7 ) a l s auch für 
N o r d i t a l i e n ( M A N C I N I 1 9 6 3 ) . 
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