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4. Die Flufiterrassen des Wesergebietes

imd ilire Altersbeziehuiigeii zii den Eiszeiten.

(Vortrag, gehalten in der Sitzang der Deutschen Geologischen Gesell-

schaft vom 6. Dezember 1911.)

Von Herrn 0. Gtrupe.

(Mit 9 Textfiguren und 1 Gliederungstabelle.)

Einleitung.

Der Yortrag des Herrn SiKGERT iiber „Die Entwicklung

des Wesertals" 0? der in dem vorhergehenden Aufsatze dieser

Zeitschrift abgedruckt ist, veranlaBt mich, meine so wesent-

lich anders geartete Auffassung iiber diesen Gegenstand aus-

fiihrlicher darzulegen wobei ich im Interesse einer einheit-

lichen Darstellung eine kurze Wiederholung einiger bereits

publizierter Dinge nicht gut Yermeiden kann. Zugleich be-

nutze ich die Gelegenheit, meine weiteren Ergebnisse iiber

die Weserterrassen und ihre Altersbeziebungen zu den Eis-

zeiten mitzuteilen.

Der Unterschied in unseren Auffassungen ist ein funda-

mentaler: Herr SiEGERT nimmt an, daB das Wesertal unter

dem Einflusse standig, in verhaltnismafiig kurzen Zeitabsclinitten

wechselnder Erosionen und Akkumulationen sich herausgebildet

hat, und daB die dabei entstandenen Schotterterrassen praglazial

^) Ich beziehe mich in meinen AusfiihruDgen auf den Vortrag des

Herrn Siegert so, wie er ihn getialten hat, ohne Kenutnis seines fiir

den Druck bestimmten Manuskriptes.
2) Von meinen bisherigen Publikationen fiber diesen Gegenstand

vgl. Grupe: Zur Frage der Terrassenbildungen im mittleren FluB-

gebiete der Weser und Leine und ihrer Altersbeziehungen zu den Eis-

zeiten. Diese Zeitschr. 1909, Monatsber. Nr. 12, .S. 470^. — sowie
bezugh'ch der Theorie der Talbildung: Grupe: Uber das Alter der

Dislokationen des hannoversch-hessischen Berglandes und ihren EinfluB

auf Talbildung und Basalteruptionen. Diese Zeitschr. 1911, S. 288 ff.
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"und interglazial sind. Icli behaupte gerade das Gegenteil: Die
Weser hatte sich bereits in pliocaner Zeit anhaltend
und tief, mindestens bis zu 20 m iiber der heutigen
Talaue, eingeschnitten, um dann in der folgenden
alteren Diluvialzeit von machtigen Schottern auf-

gefiillt zu werden, und sowohl diese Schotter der
Oberen Terrasse wie die in den spateren Stadien des
Diluviums nach weiteren, vorhergehenden Erosionen
erfolgenden Ablagerungen der Mittleren und Unteren
Terrasse sind zeitlicb glazial, d. h. sie steben in

einem gewissen Kausalnexus mit den im Norden auf-

tretenden Bildungen der vers chiedenen Eiszeiten.

Und zwar entspricbt die Obere Terrasse der ersten

Eiszeit, die Mittlere Terrasse der zweiten Eiszeit
und die Untere Terrasse der letzten Eiszeit.

Tal- und Terrassenbildung.

Sehen wir vorerst ab von den von Hameln an fluBabwarts

gelegenen glazialen Ablagerungen und betracbten die ein-

heimiscben FluBabsatze im Oberlaufe des Wesertals, so treten

uns da zunacbst am Rande der heutigen Talaue zwei Auf-

scbiittungsterrassen entgegen: die um 3— 5 m ansteigende,

loBfreie, zumeist aus sandigen und lebmigen BilduDgen be-

stebende Untere Terrasse und dariiber die 12— 15 m machtige,

aus groberen Schottern sich zusammensetzende und vielfach von

L6B liberkleidete Mittlere Terrasse. Das Schottermaterial beider

Terrassen besteht vorzugsweise aus Gerollen von Buntsandstein

und Muschelkalk, sowie Thiiringer-Wald- Gesteinen, Porphyr,

Granit, Fettquarz und Kieselschiefer. Auf weite Strecken sind

diese beiden Terrassen noch morphologisch sehr schon erhalten

und leicht zu verfolgen. Herr SlEGERT nennt die Untere

Terrasse „postglazial", v^^ahrend sie in Wirklichkeit, wie wir

sehen werden, zeitlich jungglazial ist, und die Mittlere

Terrasse „ interglazial", was ebenfalls nicht zutrifft. Er trennt

ferner noch von dieser letzteren eine zweite „interglaziale"

Terrasse, deren Existenz ich bestreite. Es handelt sich um
ein und dieselbe Aufschiittungsform, und die oft um mehrere

Meter schwankende Hohenlage der Oberkante dieser Auf-

schiittungsterrasse ist, wie zu zeigen ist, eine Folge der spateren

Erosion.

Die Untere und Mittlere Terrasse sind aber, soweit sie

noch erhalten geblieben sind, nach meinen Beobachtungen fiir

das gesamte FluBsystem der Weser charakteristisch (vgl. die
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Fig. 1, 2, 6), wie es ja auch ganz natiirlich ist, daB der-

artige anhaltende Akkumulationen eine allgemeine Ursaclie

haben und gleichmafiig und gleichzeitig im Haupttal wie in

den Nebentalern erfolgen miissen. In dem groBeren Neben-

tale der Leine ist besonders die Mittlere Terrasse fluBaufwarts

bis in die Gottinger Gegend entwickelt und in verschiedenen

Kiesgruben aufgeschlossen, ist aber erst auf dem neueren Blatt

Alfeld, wo sie zumeist aus Planerschottern bestebt, den Arbeiten

Menzels zufolge als jiingere Terrasse Yom alteren Diluvium

Miitlere Terrasse Untere Terrasse

Fig. 1.

Kiesgrube der Mittleren Terrasse der Weser bei Hehlen,

in der zuweilen Mammatzahne gefunden werden. Tm Hintergrunde

die Untere Terrasse, nach der die Mittlere Terrasse steil abfallt.

abgetrennt^), wahrend die Untere Terrasse, soweit sie Yor-

banden, oft nur wenig scharf hervortritt, und diesem Um-
stande ist es wohl zuzuschreiben, daB sie bei ihrer vorwiegend

lehmigen Beschaffenbeit zumeist zum LoBlebm gezogen ist.

Besonders scbon sind beide Terrassen nocb am siidwestlicben

Harzrande erhalten, worauf icb weiter unten kurz zuriick-

Auf dem vor ein paar Jahren in 2. Aaflage erschienenen Blatte

Gottingen ist dagegen diese Abtrennung der jiingeren Schotter (der

Mittleren Terrasse) von den aach hier nur noch sporadisch erhaltenen

alteren Schottern (der Oberen Terrasse) nicht erfolgt, und diese wie
jene tragen ein und dieselbe Signatur.
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kommen werde. Ja, die beiden Terrassen lassen sicli oft

noch in die kleinsten Nebentaler und Nebentalchen der

Weser verfolgen, die heute typische Trockentaler sind oder

doch nur so sparliche Wassermassen fiibren, da6 YOn diesen

die Schotter ehemals nicht transportiert und abgesetzt sein

konnen. Es ist dies eine an der Weser durchgehende Er-

scheinung, welche zeigt, daB dem Tale in friiherer, diluvialer

Zeit ganz andere Wassermassen zugestromt sein miissen

als heute, und welche die Yor allem von den alteren For-

schern yertretene Ansicht bestatigt, da6 unsere FluBtaler

in friiheren Perioden weit umfangreichere Wassermassen gefiibrt

haben. Eine weitere wichtige Folgerung, die man aus dieser

Erscheinung zu ziehen hat, ist die, daJ3 die Erhaltung der
Schotterterrassen in Form heutiger Talleisten wesent-
lich mitbedingt ist durch die Abnahme der Flu6-
gewasser, und dafi diese Abnahme der Wassermassen

wiederum sich bis zu ihrem heutigen Stande ganz allmahlich

Yollzogen hat, dafiir liefert die Spezialkartierung^) an der Ober-

weser einen schonen Beleg. Es zeigt sich namlich, dafi manche
alten Nebenarme der Weser und manche toten Nebentaler unter

ihrer heutigen Oberflache allein die Mittlere Terrasse enthalten,

daB dagegen in anderen Nebentalern sich neben der Mittleren

Terrasse auch noch die Untere Terrasse findet, wahrend eine

alluYiale Talsohle fehlt. Im einen Faile war also der Bach

bereits am Schlusse des mittleren Diluviums, im zweiten

Falle erst am Schlusse des jiingeren Diluviums bzw. bei Beginn

der Alluvialzeit versiegt. In anderen Trockentalern hinwieder-

um ist zwar noch eine alluviale Bachrinne vorhanden , aber

sie ist entweder heute standig wasserleer oder wird nur zu

Zeiten besonders starker Niederschlage von sparlichen Wasser-

massen durchflossen. Nach alledem komme ich — im Gegen-

satz zu der Auffassung von Penck und Bruckner betr.

die alpinen Verhaltnisse^) — fur unser Gebiet zu dem SchluB,

daB das Eiszeitalter sich durch eine erhebliche Stei-

gerung der Nieder schlage ausgezeichnet hat.

AuBer diesen FluBabsatzen der Unteren und Mittleren

Terrasse treten nun aber im Wesertal noch hoher gelegene,

altere FluBschotter auf, allerdings nicht wie jene in Gestalt

von durchgehenden Terrassen, sondern in Form einzelner, mehr

^) Es erscheint demnachst die Kartenlieferung 153, enthaltend die

Weser- Blatter Hoxter, Holzminden und Ottenstein.

^) Pknck und Bruckner: Die Alpen im Eiszeitalter. Leipzig 1909.

Bd. Ill, S. 1140 ff.
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oder weniger ausgebreiteter Schotterpartien, die nur noch ganz

sporadisch in Hohenlagen Yon 20— 90 m iiber der Talaue teils

am gleichmaBig geformten Gehange, teils auf mehr oder weniger

ausgepragten Stufen des alteren Gebirges auftreten, und es

gilt nun, diese einzelnen, yerschieden hoch gelegenen Schotter-

Yorkommen, die sich wohlgemerkt in ihrer petrograpbischen,

Yorwiegend durcb Buntsandstein, Tertiarquarzit, Porphyr, Granit,

Fettquarz, Kieselscbiefer gekennzeicbneten Zusammensetzung
nicbt unterscbeiden, ricbtig zu deuten. Nicbt selten sind diese

alteren Scbotter auf weite Strecken Yollkommen zerstort — so

finden sicb, um ein Beispiel anzufiibren, auf der ca. 16 km
langen Strecke zwiscben Polle und Bodenwerder an den Weser-

bangen oberbalb 20 m im ganzen nur drei winzige Scbotter-

relikte. Icb muB daber Herrn SlEGERT zunacbst entgegen-

treten, wenn er in bezug auf diese alteren Scbotter YOn.

Terrassen spricbt und daraus in seinem Profil eine Unzabl Yon

„praglazialen" Terrassen berauskonstruiert, obne den Terrassen-

begriff in diesem Punkte naber zu definieren. Der Zuborer

bzw. Leser erbalt dadurcb unwillkiirlicb den Eindruck, als ob

es sicb um durcbgebende und morpbologiscb beraustretende

Terrassen und Terrassenstufen bandele wie bei der Unteren

und Mittleren Weserterrasse oder aucb wie beispielsweise bei

den alteren Scbottern der sog. Hauptterrasse des Niederrbeins.

Ware das der Fall, so ware es natiirlicb YerbaltnismaBig ein-

facb, eine Terrassengliederung Yorzunebmen, und Herr SlEGERT
und icb waren kaum in solcbe Differenzen geraten. Icb mui3

ferner aucb das Yon Herrn SlEGERT in seinem Vortrage Yor-

gefiibrte Terrassenprofil ablebnen und fiir undiskutierbar und
gegenstandslos erklaren, da es keine einzige Bezeicbnung,

weder irgendeine Hobenangabe nocb eine Ortsangabe nocb

irgend eine geologiscbe Eintragung entbalt, Yielmebr nur aus

einer Reibe Yerscbiedenfarbiger Linien bestebt, die seine auf

Grund der Yereinzelten Scbotterrelikte durcb das ganze "Weser-

tal ununterbrocben durcbkonstruierten Terrassen darstellen

sollen.

Herr SlEGERT deutet nun diese einzelnen Scbotterresiduen

je nacb ibrer Hobenlage als Reste ebemals selbstandiger Ter-

rassen, deren Altersfolge der ortlicben Aufeinanderfolge der

Scbotter YOn oben nacb unten entspricbt, eine in bezug auf

die kleineren Scbotterrelikte Yielleicbt zunacbst ganz plausibel

erscbeinende Auffassung, die aber dennocb auf unsere Yer-

baltnisse nicbt paBt. Scbon die neben diesen kleineren Scbotter-

resten stellenweise in ununterbrocbener Ausbreitung Yorbandenen

und an den Hangen Yiele Dekameter bocb binaufgebenden
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Schotterdecken weisen darauf hin, daB es sich um eine ehemals

einhcitliche, machtige Schotteraufschuttung handelt.

Ich will aber zunachst einmal bei deEjenigen Schotterrelikten

Yon geriDgerem Umfange bleiben, die auf mehr oder weniger

^eutlicben Stufen des Gehanges liegen und die Herr SlEGERT
als besonders beweiskraftig fiir seine Ansicbt halt, und will der

S[EGERTsclien Erklarung eine andere gegeniiberstellen, die diesen

Yerhaltnissen mindestens in gleicber Weise gereclit wird. Icli

behaupte namlich: die Weser hatte sich schon in pliocaner Zeit

tief eingeschnitten und bei ihrem etappenweisen Einscbneiden

hier und da am Gehange Stufen hinterlassen ; in der folgenden

alteren Diluvialzeit wurde das Tal Yon machtigen Schottern

aufgefiillt, die sich dabei Yon unten nach oben iiber das

terrassierte Gehange gleichmaBig hinweglegten, und Yon dieser

machtigen Schotteraufschlittung sind bei der danach (in der

1, Interglazialzeit) einsetzenden zweiten bedeutenden Erosion

und Denudation einzelne Schotterrelikte sowohl am gleich-

maBigen Gehange wie auf den Yorhandenen alten pliocanen

Stufen hinterblieben.

Ein Analogon zu dieser Erscheinung bietet uns die in

der letzten Zeit mehrfach behandelte praoligocane Landober-

flache, die nach unseren neueren Ergebnissen sowohl in Thiiringen

wie in Niederhessen noch heutigentags auf weite Strecken

erhalten geblieben ist. "Wie diese praoligocane Peneplain nach

Abtragung der ehemals liber ihr gelegenen lockeren Tertiarmassen

in ihrer urspriinglichen Gestalt wieder zum Vorschein kommt,
hier und da noch bedeckt Yon Resten des Tertiargebirges, so

kommen auch an der Weser die alten Erosionsstufen des plio-

canen Talgehanges nach Abtragung der ehemals iiber ihnen

gleichmaBig ausgebreiteten altdiluYialen Schotter wieder zum
Yorschein, teils noch bedeckt Yon Yereinzelten GeroUen oder

auch noch Yon wirklichen, in ihrer Machtigkeit zwischen — 6 m
ungemein schwankenden Schotterdecken teils auch Yollkommen
entbloBt Yon irgendwelchen Schottern. Und gerade dieser

Starke Machtigkeitswechsel der Gerollablagerungen zeigt ja

zur EYidenz, daB es sich um Denudationsrelikte nicht nur in

horizontalem, sondern auch in Yertikalem Sinne handelt, die

aus einer Yiel machtigeren Aufschlittung stammen konnen. Dies

Moment scheint Herr SlEGERT iiberhaupt nicht beachtet zu

haben.

DaB die hier Yorgetragene Auffassung durchaus nicht

auBergewohnlich ist, wie Yielleicht manche Geologen annehmen,

die diese Moglichkeit der Erklarung noch nicht ins Auge ge-

faBt haben, zeigen uns deutlich die LagerungsYerhaltnisse des
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Pliocans und Diluviums auf dem jiingst erschienenen, von

BlanCKENHORN bearbeiteten Blatte Ostheim a. d. Rhon. Hier

lagern sowoM in der Gegend von Ostheim wie Mellrichstadt

in einem gewohnlichen Erosionstale des Muschelkalkgebirges

nur durchschnittlich 20— 30 m iiber dem Talboden ober-

pliocane Sande, die Zahne Yon Mastodo7i arver^iensis enthalten,

und daran und dariiber altdiluviale Scbottermassen, die dann

aucb noch in Form einzelner ausgebreiteter Decken in der

weiteren Umgebung auftreten und dabei stellenweise, beginnend

im Niveau des Talbodens, eine Hohenlage von ca. 70 m iiber

diesem erreichen. In diesem Falle ist es also direkt nach-

weisbar, daB die Terrainstufen, die hier und da den Schotter-

decken als Unterlage dienen, nicht unmittelbar vor Ablagerung

der sie bedeckenden Schotter entstanden sind, sondern daB es

sich urn altere Talstufen des pliocanen Flusses handelt, iiber

die spater die altdiluvialen Schotter bei ihrer machtigen Auf-

schiittung in dem vorhandenen pliocanen Tale sich gleichmaBig

hinweggelagert haben. Herr BlanCKENHORN hat ja denn auch

sehr richtig die in verschiedenen Hohenlagen auftretenden

Schotterdecken als Uberbleibsel ein und derselben Terrassen-

aufschiittung (dj kartiert.

Die beiden nebenstehenden schematischen Skizzen mogen
diese Aiiffassung iiber die Tal- und Terrassenbildung zum
Ausdruck bringen (Fig. 3 und 4).

Das fur unsere Deutung besonders maBgebende Ober-

Pliocan ist nun allerdings im Wesertal selbst bisher nicht

beobachtet worden und scheint wohl liberhaupt nicht mehr er-

halten zu sein. Gleichwohl laBt sich auf andere Weise ein

Beweis fiir die gegebene Deutung auch an der Weser erbringen,

namlich unter Bezugnahme auf die groBeren Schotterdecken,

die neben den kleineren Schotterrelikten an verschiedenen

Stellen — z. B. bei Hehlen, siidostlich Holzminden-Altendorf,

in der Umgebung von Boffzen-Fiirstenberg, gegeniiber Lauen-

forde usw. — auftreten und sich hier ununterbrochen um
40— 60 m an den Hangen in die Hohe ziehen. Um diese

einheitlichen Schotterdecken seiner Erklarung anzupassen, lost

sie Herr SlEGERT in Reste mehrerer selbstandiger Terrassen

auf und laBt die dazwischen gelegenen „Sockel" des alteren

Gebirges nachtraglich von den Terrassen aus iiberrollt sein.

Ich habe mir daraufhin wiederholt die Yerhaltnisse ange-

sehen und kann nur sagen, daB fiir diese Annahme jegliche

Anhaltspunkte fehlen. Vielmehr vermag ich in zwei Fallen

infolge gunstigerer Aufschliisse meine Auffassung klar zu

beweisen.
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Eine der oben genannten Schotterdecken befindet sich noch

in groJBerer Starke, sodaB man sie fast als Schotterriicken

bezeichnen konnte, am Hoppenberg bei Briickfeld zwischen

Furstenberg und Hoxter und zieht sich Yom AuBenrande der

Mittleren Terrasse ununterbrochen um liber 50 m hoch an

einem gleichmai3igen, flachen Gehange bis auf das Plateau des

Berges hinanf. In ihrem groJJeren unteren Telle sind die

Scbotter durch einen tieferen, um 40 m ansteigenden Hohlweg

mit

Fig. 3.

1. Stadium. Schotteriiuffullang des pliociinen Tales (^Obere Terrasse).

Fig. 4.

2. Stadi um. Die Obere Terrasse ist durch Erosion und Denudation

zerstort bis auf einzelne hinterbliebene Relikte (etwaige Abtragungen

des alteren Gebirges sind unberiicksichtigt geblieben).

liickenlos aufgesclilossen und zeigen sicb an einzelnen Stellen

mit tonigem Buntsandsteinmaterial vermengt. Am oberen Ende
des Hohlwegs befindet sicb sodann eine Kiesgrube, die uns

die Fortsetzung des Scbotterprofils gibt. Im unteren Teil der

Grube liegen zunachst 1^1 2 m machtige Schotter und dariiber

in einer Machtigkeit von etlichen Metern Wesersande, die von

regelrecbten Gehangescbuttlagen in Gestalt umgelagerter rot-

licber Buntsandsteintone mit vereinzelten Buntsandsteinstiicken

unterbrochen und bedeckt werden. Den Abscblui3 der ge-

samten Ablagerung bilden wiederum unmittelbar oberhalb der
Zeitsclir. d. D. Geol Ges. 1912. 18
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Kiesgrube auf der Hohe des Berges grobe Scbotter, die schon

aus dem Grunde nicbt etwa den Rest einer alteren Terrasse

(im SlEGERTscben Sinne) darstellen konnen, weil die unter ihnen

als oberste Scbicht der Kiesgrube folgende tonige Gchangeschutt-

bildung kein Material von ihnen fiihrt, mithin vor ihrem Ab-
satze entstanden sein muU. Die den obersten Schichten des

Mittleren Buntsandsteines, den sog. Tonigen Grenzschichten des

Sollinghangs entstammenden Gehangeschuttone — von Herrn

SlEGERT falschlicherweise als „Bandertone" angesehen und als

Decke einer besonderen Terrasse gedeutet — gehoren also als

Zwischenschichten der Terrasse selbst an, d. h. sie haben sich

wahrend der Aufschuttung der Schotterterrasse gebildet nnd
sind in sie hineingelangt, was ja bei diesem Schotteryor-

kommen als der mit dem alteren Gebirge in Kontakt stehenden

Aui3enpartie der ehemaligen Terrasse ganz natiirlich ist. So

beobachten wir ja auch noch in Kiesgruben der Mittleren

Terrasse nicht selten, daB den Weserschottern plotzlich Gehange-

schuttlagen zwischengeschaltet sind. Aus alledem ergibt

sich zweifellos, daB es sich um eine einheitliche, nirgends

durch altere Schichten unterbrochene Schottermasse handelt,

die ein Uberbleibsel der ehemals GO—70 m machtigen Oberen

Terrasse darstellt. In der weiteren Umgebung — wie z. B.

am Kathagen unterhalb Flirstenberg — sind dann TOn dieser

Oberen Terrasse wiederum nur noch einzelne Schotterreste in

verschiedenen Hohenlagen vorhanden, die hier und da aus

dem L6B heraustreten , und zwischen denen auch einzelne

kleine Schollen von Buntsandstein gelegentlich zum Yorschein

kommen. Und gerade dieses Profil greift Herr SlEGERT heraus

und versucht daran seine Ansicht iiber die Existenz verschie-

dener selbstandiger Terrassen zu demonstrieren , unbekiimmert

darum, daB unweit davon diese seine „ Terrassen" sich zu

einer einheitlichen Schottermasse vereinigen.

Ein zweites instruktives Beispiel in dieser Hinsicht bietet

die Terrasse des Felsenkellers bei Holzminden am Rande des

Wesertals. Hierselbst steigt ein Botsockel aus dem Talgrunde

30 m hoch empor und ist oben auf seiner Plateauflache

groBenteils von einer Schotterdecke iiberkleidet, die sich dana

am westlichen Steilhange, zumeist zu Nagelfluhbanken verkittet^

um 15—20 m tief hinunterzieht. Eine derartige Schotter-

ablagerung kann natiirlich nicht den ehemaligen Grad der

Aufschiittung bezeichnen, sondern reprasentiert nur den Denu-

dationsrest einer machtigen Schottermasse, die vom Fufie des

Rotsockels an aufgeschiittet wurde, sich iiber die vorhandene

Plateauflache hinweglagerte und diese schlieBlich noch lim



275

mindestens 30 m iiberragte. Denn unweit vom Felsenkeller

am Sollingliange bei Altendorf breitet sich eine neue Schotter-

decke aus, die etwas unter dem Niveau der Plateauebene

des Felsenkellers beginnend, um ca. 40 m ununterbrochen

bis zur nachsten Plateaubohe ansteigt (vgl. Fig. 5).

Felsenkeller Altendorf

sm Mittlerer Biintsandstein so Oberer Bimtsandstein

O. T. Obere Terrasse U. T. Untere Terrasse d L66 a Alluvium

Fig. 5.

Profil durch die Obere Weserterrasse siidostlich Holzminden.

MaBstab 1:25000.

Aus diesen Lagerungsverhaltnissen kann icb nur den einen

ScbluB Ziehen, daB das Wesertal bei Beginn derDiluyial-
zeit bereits bis zu bedeutender Tiefe Yorhanden war
und von macbtigen Schottern aufgefiillt wurde, die

dann in einer spateren Periode bis auf wenige Reste wieder

zerstort v^urden. Nur an einer einzigen Stelle finden sich

diese altdiluvialen FluBscb otter noch in ibrer wirklicben, ur-

spriinglichen Macbtigkeit, namlicb im Untergrunde des Weser-

tals bei Tiindern siidlich Hameln, woselbst sie eine Bobrung
unter der Unteren Terrasse bis zu ca. 60 m erscblossen hat.

Infolge nachtraglicher, der 1. Interglazialzeit angehorenden

Storungen^) sind die Schotter an dieser Stelle in die Tiefe ver-

worfen und daselbst erhalten geblieben, wahrend sonst flufi-

aufwarts — nach den Ergebnissen der Briickenbauten von Boden-

w^erder, Holzminden, Hoxter und Lauenforde, sowie einiger

Tiefbohrungen des Wesertals bei Hoxter und Bodenwerder —
das altere Gebirge bereits in einem Niveau von 5— 7 m
unter dem Flufibette liegt. DaB es sich in der Tat in diesem

Falle um einen tektonischen Einbruch handelt, geht sicher

daraus hervor, daB auf den die Schotter bei 62,5 m unter-

lagernden Gipskeuper infolge einer v^idersinnig einfallenden

^) Auf diese vereinzelt auftretenden diluvialen StoruDgen gedenke
ich an anderer Stelle zuruckzukommen.

18*
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Yerwerfung bei 95 m wieder diluviale Schichten, und zwar

Torflagen und SuBwasserkalke mit einer anscheinend inter-

glazialen Fauna ^) [Bithynia tentaculata u. a.) und darunter

geschiebemergelahnliche Schichten, in denen die Bohrung bei

einer Teufe YOn 110 m stehen geblieben ist, folgen.

"Wie ich schon in meiner ersten Arbeit naher ausgefiihrt

babe, sind die Lagerungsverbaltnisse in den Nebentalern der

Weser ganz analog. Auch hier ist es ehemals in der altdilu-

vialen Zeit zu einer machtigen Schotterauffiillung der Taler

gekommen, von der aber nur nocb wenige Relikte binter-

blieben sind. Nur in einem Teile der Nebentalgebiete sind

samtlicbe diluvialen Terrassen in gemeinsamer, prachtiger Er-

baltung und voller Macbtigkeit nocb erbalten, namlicb am siid-

westlicben Rande des Harzes'). Wenn es nocb eines Beweises

fiir meine Auffassung bedarf, daB die diluvialen FluBab-
lagerungen des Stromsystems der Weser nur aus drei

selbstandigen Auf scbuttungsterrassen besteben, bier

am Harzrande bietet ibn die Natur nocb unmittelbar.

Wir seben zunacbst in der Umgebung von Herzberg am
Rande der Talauen in weiter Ausdebnung die um etwa 5 m
und meist mit einem scbroffen Absatz ansteigende, loBfreie

Untere Scbotterterrasse'"), daran sicb anscblieBend die z. T. von

L66 verbiillte Mittlere Terrasse^), die besonders entlang der

von Herzberg nacb der Ascbenbiitte fiibrenden Cbaussee land-

Scbaftlicb bervortritt und scblieBlicb im boberen Niveau die

macbtigen Aufbaufungen der altdiluvialen Oberen Terrasse, die

uns am unmlttelbaren Rande des Harzmassivs zwiscben

Herzberg und Osterode und dariiber binaus in Gestalt von
80—100 m, ja stellenweise — wie in der Lonauer Forst —
von 120 m boben Scbotterbergen entgegentreten (vgl. bierzu

die Fig. 6, 7, 8). Das sind nicbt etwa von den Harzgebangen ber-

untergespiilte Scbuttmassen, wie mir im AnscbluB an meinen vor

2 Jabren in der Deutscb. Geol. Ges. gebaltenen Yortragvon einer

Seite entgegengebalten wurde, sondern — entsprecbend aucb der

Kartendarstellung — regelrecbte, aus woblgerundeten Gerollen

von Grauwacke, Kieselscbiefer, Quarz und Quarzit bestehende

^) Nach freundlicher Bestimmung meines Kollegen Menzel.
-) Vgl. hierzu die Blatter Lauterberg, Gieboldehausen und Osterode.
^) Auf den Blattern Lauterberg und Gieboldehausen ist die Untere

Terrasse als alteres Alluvium (a 3) dargestellt, wahrend die Mittlere

Terrasse von den iibrigen Diluvialschotteru nicht besonders abgetrennt ist.

Auf dem neueren Blatte Osterode ist sodann die Untere Terrasse
mit ds 2 und die Mittlere Terrasse, soweit sie ausgeschieden ist, mit

dsi bezeichnet.
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Forsthaus
Sieber Liiderholz

Permisch.es

und
prdpermisches

Gebirge

O. T. Obere Terrasse M. T. Mittlere Terrasse U. T. Untere Terrasse
a Talsohle d L6B •

Fig. 6.

Profil durch die herzynischen Schotterterrassen nordwestlich Herzberg a. Harz.

MaBstab 1:30000.

Sose Steile Acker

O. T. Obere Terrasse U. T. Untere Terrasse

Fig. 7.

Profil durch die herzynischen Schotterterrassen bei Osterode a. Harz.

MaMab 1:30000.

tiber 3 km langer und 80 m hoher Schotterriicken
der Oberen Terrasse bei Osterode a. Harz

Fig. 8.
^

Blick aaf den Schotterriicken „ Steile Acker'' bei Osterode a. Harz.
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FluBscliotter, die sich, wie ihr Kontakt mit dem palaozoischen

Gebirge zeigt, in ihrer bedeutenden Machtigkeit an steile,

schroff aufragende Uferwande alter Harztaler angelagert Lab en

nnd die dann nachtraglich auf der Hohe der heutigen Schotter-

riicken yielfacb kilometerweit plateauartig abgeschliffen sind^).

So zeigt z. B. das Profil in Fig. 7, daJi ein und dieselbe

Hochflache sowohl die Schotter wie das alte Gebirge abschneidet,

mithin eine spatere Denudationsebene ist, iiber deren Niveau

die heute ca. 80 m machtigen Schotter sogar noch hinaus-

gingen. Und in der Tat steigen die Schotter in der Lonauer

Forst an der Katzenklippe siidostlich Osterode ununterbrochen

zu einer Maximalhohe von 120 m iiber dem heutigen Talboden

an. Die Taler der Sose und ihrer Nebenbache, die die

machtigen altdiluvialen Schotter aufnahmen, waren also bei

Beginn der Diluvialzeit bereits vorhanden, und da natiirlich

die "Wassermassen, um solche groben GeroUe transportieren

und ablagern zu konnen, AbfluB gehabt haben miissen, im
AnschluB an das Sosetal auch das Rhume- und Leinetal.

In Ubereinstimmung mit dieser so friihzeitigen Talbildung

steht, wie ich schon in meinen friiheren Arbeiten nachdriick-

lich hervorgehoben habe, dafi weiterhin im nordwestlichen

Harzvorlande in der Gegend von Gandersheim und Seesen

praglaziale bzw. jungpliocane Schichten in Gestalt von hercyni-

schen Schoftern, hellen Quarzsanden, buntfarbigen Tonen mit

Buntsandsteinschuttmassen z. T. im Liegenden altglazialer

Bildungen noch heute unten in den Talern sich finden und in

situ abgelagert erscheinen.

Allen diesen fiir meine Auffassung so entscheidenden

Tatsachen schenkt Herr SlEGERT uberhaupt keine Beachtung.

Aus den Lagerungsverhaltnissen der Oberen Terrassen-

schotter am Harzrande ersehen wir, da6 diese hier noch heute

eine weit bedeutendere Machtigkeit besitzen, als wir sie an

der Weser festgestellt haben. Nun treten aber auch noch an

der Weser, getrennt von den iibrigen Schottern, in viel hoheren

Niveaus, und zwar bei 120— 150 m iiber der Talaue, Flu6-

schotter auf — so z. B. in etwas gr6i3erer Ausdehnung ostlich

und siidlich von Fiirstenberg sowie in Form kleinerer Denuda-
tionsreste am Feldberge und Siilteberge gegeniiber Holz-

minden — , und es entsteht die Frage, ob diese als oberste

^) Diese in den Erlauterungen der Blatter Lauterberg, Giebolde-

hausen und Osterode nur allzu diirftig behandelten herzynischen Schotter-

ablagerungen bieten auBer der hier behandelten Frage noch ander-

weitige interessante Probleme, vor allem in tektonischer und hydrolo-

gischer Beziehung, auf die einzugehen ich mir fiir spater vorbehalte.
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Schichten nicht vielleicht nocli der Aufschiittung der Oberen

Terrasse mit angehoren, die dann allerdings eine Machtigkeit

von mindesens 130 m gehabt haben mlifite. Im Hinblick auf

die analogen Machtigkeitsverhaltnisse der hercynisclien Schotter

am Harzrande ware dies ja theoretiscli denkbar, zumal auch

diese bochstgelegenen Schotter in ihrer Zusammensetzung keine

besonders merklichen Unterschiede gegeniiber den tiefer gelegenen

erkennen lassen. Nur die Tertiarquarzitgerolle erscheinen stellen-

weise besonders angereichert, docb konnte diese Erscheinung

ja auch auf lokalen Einfliissen beruhen. Nun babe ich aber

in den letzten beiden Jahren dieselben Hohenschotter
weiter im Norden, weitab Yon der beutigen Weser, auf der

Ottensteiner Hochebene sowie in der Umgebung Ton Hobe
mehrfach nacbgewiesen, woselbst sie stellenweise an kleinere

Verwerfungen gebunden erscheinen, und diese auf einen be-

sonderen FluBlauf hinweisenden Schottervorkommen bestarken

mich in meiner friiheren Annahme, dafi es sich bei ihnen tat-

sachlich um eine alteste, und zwar — in Konsequenz meines

Ergebnisses liber die pliocane Talbildung — um eine alt-

pliocane Schotterablagerung handelt. Ob diese alten

Schotterresiduen verschiedenen selbstandigen Terrassen ehemals

angehort haben, ist kaum zu entscheiden. Die um ca. 10 m
hohere Lage der Ottensteiner Hohenschotter konnte zunachst

dafiir sprechen; doch kann dieselbe ebensogut auch durch

die nachtraglich stattgefundenen Krustenbewegungen hervor-

gerufen sein. Ich nenne daher kurz diese alten Schotterreste

„altpliocane Hohenschotter".
Genau den gleichen Lagerungsformen der altdiluvialen

Schotter wie an der Weser begegnen wir auch an der Werra
und Eulda. Auch in diesen Gebieten treten die Schotter nur

noch ganz vereinzelt auf, teils wieder in Form kleiner und
kleinster Denudationsrelikte, teils in Form ausgebreiteter, an

den Hangen oft um Yiele Dekameter ansteigender Schotter-

decken — wie z. B. bei Kassel, Rotenburg, Hersfeld, Yacha,

Berka, Altenbreitungen, Wasungen usw. — . Wohl werdeu zu-

weilen diese Schotterdecken durch das altere Gebirge unter-

brochen, aber diese Unterbrechung geschieht niemals durch

im Sinne des Flusses Yerlaufende Sockel, sondern regellos

durch ungleichmaBig gestaltete Schollen der alteren Schichten,

die in Erosionsfenstern aus der Schotterbedeckung herYor-

schauen. Diese Erscheinung zeigen Yor allem auch die am
rechten Werraufer in der Gegend Yon Altenbreitungen ^) weit

^) Vgl. die Blatter Altenbreitungen nnd Schmalkalden.
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ausgedelinten Schottermassen, die an dieser Stelle Herr SlEGERT
in seinem Sinne zu deuten sucht. Herrn SlEGERT scheint es

aber entgangen zu sein, daB hier die Buntsandsteinschichten

zumeist in Einsenkungen der Erdoberflache aus der Schotter-

masse heraustreten und gemaB diesen Oberflaclienformen oft

geradezu senkrecbt gegen das Tal verlaufen, keineswegs aber

durcbgeliende Terrassensockel bilden und daB im iibrigen die

Schotter llickenlos zusammenhangen,
Es ist aber von besonderer Wichtigkeit, daB an einigen

-wenigen Stellen des Fulda- und Werratales die Schotter nicht

nur als Decken, sondern noch in groBerer Machtigkeit als

wirkliche Schotterriicken Yorhanden sind, worauf ich scbon in

meiner letzten Arbeit hingewiesen babe. So treffen "wir gegen-

iiber Hersfeld auf der rechten Euldaseite einen iiber 30 m
hohen Schotterriicken an, iiber dessen Niveau dann auf der

anderen Seite des Tales die Schotter noch ununterbrochen am
Gehange um 30—40 m hinausgehen. In Gestalt noch starkerer

Aufschiittungen erscheinen die Oberen Terrassenschotter in

einer Nische des Werratales bei Zella gegeniiber Yacha, und
zwar vom Talboden heran bis zu einer Hohe von 60— 70 m.

Nur in der Mitte wird die durch verschiedene Kiesgruben er-

schlossene machtige Ablagerung an einzelnen isolierten Punkten

vom alteren Gebirge, Tertiar und Buntsandstein, unterbrochen.

Selbst wenn wir diese alteren Schichten fiir einen echten

Terrassensockel halten wiirden, hatten wir hier hochstens zwei,

je 30— 40 m machtige Schotterterrassen vor uns, die allein

schon die SlEGERTsche Annahme von einer zahlreicheren Ent-

Tvicklung praglazialer und interglazialer Terrassen strikt wider-

legen. Aber auch die Zweizahl der Terrassen kann ich an

dieser Stelle nicht zugeben. Denn die gesamten Schotter sind

auffallenderweise von unten bis oben total zersetzt; ihre Bunt-

sandsteingerolle sind durch und durch gebleicht und ihre

Porphyr- und Granitgerolle kaolinisiert. Derartige auBergewohn-

liche und intensive Reduktions- und Zersetzungsvorgange setzen

meines Erachtens eine ehemalige Bedeckung der Schotter durch

ein Torflager voraus, von dem aus die in den kiesigen und
lockeren Untergrund eindringenden Humussauren zersetzend

einwirkten, d. h. mit anderen Worten die Schotter muBten

unter der Torfbedeckung ehemals eine einheitliche Oberflache

und damit eine einheitliche Ablagerung bilden.

Yon nicht minder entscheidender Bedeutung fiir meine

Auffassung iiber die pliocane Talentwicklung ist die tiefe Lage

des Mastodonpliocans im Bereiche des Fulda- und Werra-

gebietes. Herr SlEGERT ist sich wohl bewuBt, daB diese so
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tief liegenden Mastodonscliichten mit seiner DeutuDg so ganz

und gar nicht in Einklang zu bringen sind, und tut sie deshalb

mit ein paar nichtssagenden Bemerkungen ab. Auf der einen

Seite bezweifelt er das wirklich pliocane Alter der Schichten,

indem er sich nur auf die alteren, durch Speyer und BeyriCII

bekannt gewordenen Funde Yon Mastodonzahnen bei Fulda

beziebt, auf der anderen Seite halt er die Bildungen fiir un-

maBgeblich, da sie in keiner Beziehung zu den FluBterrassen

standen.

Ich darf zunacbst Herrn SlEGERT bemerken, da6 auch in

nenerer Zeit in solchen tiefgelegenen Flui3ablagerungen Mastodon-

zahne aufgefunden sind, und zwar sowobl im Fuldatal bei

FuldaO wie in einem Nebental der Werra bei Jiichsen^) siid-

lich Meiningen, und daB, solange Mastodon arvernensis und

Borsoni als pliocane Tiere gelten, auch die sie einschlieBenden

Schichten in der Pliocanperiode zum Absatz gekommen sein

miissen.

Es haben ferner schon die alteren Forscher wie BeyricH
und V. KOENEN und neuerdings BlanCKENHORN erkannt, dafi

diese pliocanen Sande und Tone in situ in Yorhandenen Talern

abgelagert worden sind, und auf die Bedeutung dieser Bildungen

fiir das hohe Alter der Taler hingewiesen. Der etwaige

Einwand, da6 das Fuldaer Pliocan z. T. innerhalb einer

Grabenbruchzone lage und deshalb nachtraglich eingesunken

sein konnte, wird durch meine Ergebnisse iiber das Alter der

niederhessischen Dislokationen^) entkraftet. Ich habe ja nach-

gewiesen, da6 gleich den iibrigen niederhessischen Graben

auch der Fuldagraben in seiner tektonischen Anlage Yon pra-

oligocanem Alter und in seiner heutigen Form durch die

Denudation geschaffen ist. Nicht einmal irgendwelche nennens-

werte jungtertiare, geschweige postpliocane Storungen lassen

sich an ihnen erkennen; liegen doch z. B. auch gerade an der

einen Kandspalte des Fuldagrabens die Basalte des Heim-
berges in ein und demselben NiYeau auf ehemals gegeneinander

Yerworfenen Triasschichten (Gipskeuper und Wellenkalk) und
zeigen, dafi zwischen den Dislokationen und der jungmiocanen

Eruption der Basalte eine langere Zeit der Ruhe gelegen haben

^) Blanckenhorn: Geologische Aufnahmen in der Gegend von
GroBenluder, Fulda usw. Jahrb. d. Kgl. PreuB. Geol. Landesanst. f.

1908, S. 467.

Walther: tiber Mastodon im Werragebiet. Jahrb. d. Kgl.

PreaB. Geol. Landesanst. f. 1909, S. 212.

^) Grupe: tiber das Alter der Dislokationen des hannoversch-
hessischen Berglandes usw. A. a. 0., S. 271 £f.
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muB, in der die gegeneinander Terschobeneii Schichten zuYor

wieder eingeebnet wurden. Uberdies wird die primare Lagerung

des Pliocans an seiner heutigen Stelle auch durcli die Einschaltung

von wenig abgerollten Rotgesteinen in den Pliocansanden be-

mesen, die nur aus den tiefgelegenen Scbicbten des Fuldagrabens

stammen konnen, ebenso Tvie bei der in einem normalen Ero-

sionstal auftretenden Pliocanbildung siidlich Meiningen^) durcli

die Fiibrung von Cbirotheriensandstein- und KarneolgeroUen,

welche nur die siidwestlich unten an den Talgehangen aus-

streicbenden Chirotberien-Schicbten geliefert baben konnen, da

im librigen Rot und Muscbelkalk das fluBaufwarts gelegene

Gebiet zusammensetzen. Das alles sind einfacbe Tatsacben,

denen man sicb docb einer einmal vorgefaBten Meinung und
Tbeorie zu Liebe auf die Dauer nicbt verscblieBen sollte.

Icb stimme aber weiter mit den alteren Forscbern darin

iiberein, daB wir von diesen nacbweisbaren Pliocanbildungen

aus dasselbe Alter aucb fiir die anderen gleicbartig be-

scbaffenen und in analoger Lage befindlicben FiuBablagerungen

des Gebietes in Ansprucb nebmen diirfen, in denen bisber

nocb keine Fossilreste aufgefunden sind. Ein derartiges Vor-

kommen, aus Buntsandsteinscbottern, Quarzsanden, sandigen

Letten mit kobligen Einlagerungen und bunten Topfertonen

bestebend, befindet sicb z. B. in der Gegend von Altenbreitungen

nabe der Talsoble in einem Nebental der "Werra bei Rosa'),

und aucb die auf der anderen Seite der Werra bei Herren-

breitungen, Fernbacb und Fambacb") in tieferem Niveau lagern-

den, als fragliches Pliocan dargestellten Tone diirften bierber-

geboren.

GewiB, diese Pliocan-Ablagerungen stehen in keiner Bezie-

bung zu den SfEGERTscben „praglazialen" und „interglazialen"

Terrassen, die "weder friiber existiert baben nocb beute

existieren, ^obl aber zeigen sie uns die Tatsacbe, dafi in

der jiingeren Pliocanzeit die Taler dieses Gebietes
bis zu bedeutender Tiefe bereits ausgefurcbt waren,
und daB demzufolge die nacb weiterer Talvertiefung
zeitlicb folgenden altdiluvial en Scbottermas sen eine

einbeitlicbe, mindestens 60— 70 m macbtige Auf-
scbiittung in diesen vorbandenen Talern gebildet
baben miissen. Icb darf bemerken, daB auBer Herrn

^) Vgl. Bl. Renwertsbausen. Das pliocane Alter der auf dem Blatte

nocli als die diluvial aufgefaBten Schotter von Jiiclisen ist erst spater

durch Walther auf Grand der Funde von Mastodonzahnen nach-

gewiesen.

^) Vgl. die Blatter Altenbreitungen und Scbmalkalden.
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BlanCKENHORN neuerdings aucli Herr BuckingOi der durch

seine langjalirigen Kartierungen die Yerhaltnisse im Fulda- und
Werragebiet naher kennt, diese meine Auffassung iiber die

pliocane Talbildung und die einbeitlicbe, machtige Aufscbiittung

der altdiluYialen Scbotter teilt.

Dai3 die somit fiir das Werra- und Fuldatal wie fiir das

obere Wesertal charakteristiscbe pliocane Talentwicklung auch

weiterhin den unteren Lauf des Flufigebietes beberrscht hat,

scheint aus den durch HarboRT^) und WOLFF^) bekanntge-

wordenen Tiefbohrungen der Nienburger und Bremer G-egend

hervorzugehen. Nach den Ergebnissen dieser Bohrungen liegen

hier im Untergrunde des heutigen Diluviums im alteren Ge-

birge um Hundert und Hunderte Yon Metern tief eingeschnittene

praglaziale bzw. pliocane Talrinnen Yor, in denen die alt-

glazialen Schichten in bedeutenderer Machtigkeit aufgeschiittet

wurden. Nachtragliche Senkungen des Bodens haben dann das

alte Flufital mit seinen glazialen Ausfullungen unter das

heutige Meeresniveau gebracht.

Die glazialen Ablagerungen in ihrer Beziehung
zu den Terrassen.

Ich gehe nunmehr iiber zu den glazialen Ablagerungen

des Wesertals, die zum ersten Male bei Hameln in groBerem

Umfange auftreten und die ich in Anbetracht ihrer analogen

Machtigkeitsverhaltnisse bisher mit den fluBaufwarts folgenden

Schottern der Oberen Terrasse parallelisiert hatte. Ich hatte

angenommen, daB hier Yon Hameln ab zur Zeit der Oberen

Terrasse bzw. der ersten Yereisung die Weserschotter sich

mit den aus den nordlichen Yereisten Seitentalern hinzutreten-

den nordischen Sedimenten zu einer gemischten Ablagerung

Yereinigten. Diesen Standpunkt halte ich heute nicht mehr
aufrecht auf Grund meiner letztjahrigen Beobachtungen, nach

denen auch wahrend der Periode der Mittleren Terrasse eine

Yiel machtigere Schotterauffiillung des Wesertals erfolgt ist,

als ich sie bisher sicher nachweisen konnte, und dieser zweiten,

machtigen Schotterablagerung der Mittleren Terrasse setze ich

nunmehr, wie ich zeigen werde, die gemischt- glazialen Auf-

schiittungen bei Hameln gleich.

^) Nach mundlicher MitteiluDg.

^) Harbort: Uber die Verbreitaug von Jura usw. in der Um-
gebung von Neustadt a. Rbg. und Nienburg a. W. Jahrb. d. Kgl.

PreuB. Geol. Landesanst. f. 1910, S. 22 ff.

^) Wolff: Der Untergruod von Bremen. Diese Zeitschr. 1909,
Monatsber. 8/10, S. 348 ff. .
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Es ist fiir die Schotter der Oberen Terrasse charak-

teristisch, daB sie im allgemeinen Yollig frei von Muschelkalk-
gerollen sind, wahrend die glazialen Ablagerungen bei Hameln
unter einer diinnen Verwitterungsrinde sowoM kalkreiche

Sande wie eine Menge kleinerer und groiJerer Kalkgerolle

fiihren. Dieser wesentlicbe Unterschied war mir natiirlich

aucli scbon fruher aufgefallen, aber ich hatte ihn zunachst

als einen urspriinglichen, auf lokalen Einfliissen beruhenden

angesehen. Icb hatte mir nicht so recbt Yorstellen konnen,

daB die Kalkgerolle, die gleich den BuntsandsteingeroUen bei

der Nahe des Kalkgebirges ja einen groBeren Umfang ge-

liabt baben miissen, nachtraglich aus den Oberen Terrassen-

schottern um mebrere Meter tief so vollkommen ausgelaugt

sein sollten. Ich bin nun dieser Frage in der letzten Zeit

naber nachgegangen und babe festgestellt, daB selbst in vielen

Kiesgruben der Mittleren und sogar der Unteren Terrasse den

oberen Schichten Kalkgebalt und Kalkgerolle feblen und diese

sich erst nacb der Tiefe zu einstellen. Ich babe ferner in

anderen Kiesgruben regelrecbte Yerwitterungstascben beobacbtet,

in denen die Kalkgerolle mebrere Meter tief feblen konnen,

wabrend sie unmittelbar daneben bis nabe oder bis unmittelbar

an die Oberflacbe reichen. An der Yerwitterungsgrenze sind

dann vielfacb die Kalkgerolle zu einem mebligen Grus auf-

gelost oder wenigstens docb von einer mebligen Yerwitterungs-

rinde umkleidet. Aus alien diesen Erscbeinungen gebt deutlich

bervor, daB es sicb um nacbtraglicbe Zersetzungen bandelt,

von denen sowobl die Untere und Mittlere Terrasse wie in

nocb starkerem Grade entsprecbend dem boberen Alter die

Obere Terrasse betroffen ist, und daB der meist vollige Mangel
an Muscbelkalkgerollen in der letztgenannten Terrasse tat-

sacblicb durcb die Zersetzung bedingt ist; nur in den wenigen

Fallen — wie z. B. am Felsenkeller bei Holzminden — ent-

balten die Schotter der Oberen Terrasse noch ihre Kalkgerolle,

wo sie von vornherein zu Nagelfluhen d. h. zu kompakten
Gesteinsschichten verkittet worden waren und demzufolge der

Zersetzung weniger unterlagen.

Der betrachtliche Gehalt an kalkreichen Sanden und
Kalkgerollen bildet somit fiir die gemischt-glazialen Ablage-

rungen bei Hameln ein wichtiges Kriterium gegeniiber den im
allgemeinen kalkfreien Schottern der Oberen Terrasse und deutet

auf ein jiingeres Alter bin. Aber noch einen weiteren inter-

essanten Beweis kann ich fiir diese neuere Auffassung beibringen,

der sich wiederum gegen die SlEGERTschen Ausfiihrungen richtet»

Wir beobacbteten namlich, daB die Mittlere Terrasse,
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abgesehen YOn den durch die spateren Erosionen und Akku-
mulationen hervorgerufenen Unterbrechungen, durch das gauze

Wesertal iiber die Porta binaus bis in die Gegend von Minden
verlauft, zwischen Minden und Petershagen aber plotzlich, wo-
rauf micb zuerst Herr Harbort freundlichst aufmerksam
macbte, quer zum heutigen Tal in westlicher Pichtung, sowie

auf der rechten Seite jenseits der Unteren Terrasse in ostlicher

Richtung sich zu einer weiten Plateauebene ausbreitet, die bei

55— 60 na Meereshohe liegt und sich ostwarts bis in die

Gegend von Wunstorf hin verfolgen laBt. Die Aufschliisse

des diese Ebene durchschneidenden Mittellandkanals, die ich

unter der Fiihrung von Herrn Harbort besucht habe, zeigen

nun aber die interessante Tatsache, daB in einer gewissen

Entfernung von der Weser an Stella der Weserschotter plotz-

lich untere Kreideschichten, hier und da bedeckt von einer

schwachen Grundmorane, und schlieBlich in der Umgebung von

Sachsenhagen Leineschotter treten. Aus diesen Lagerungs-

verhaltnissen geht hervor, daB vv^ir es mit einer typischen

Denudationsebene von jugendlichem Alter zu tun haben, in der

"Weserschotter, Leineschotter, Grundmorane und alteres Gebirge

gleichmafiig abgetragen sind und daB demzufolge die bei Minden
noch in einer Machtigkeit von ca. 20 m iiber der Talaue auf-

steigenden Schotter der Mittleren Terrasse nicht den ehemaligen

Grad der Aufschiittung bezeichnen, vielmehr den Rest einer

ehemals noch machtigeren Ablagerung darstellen.

Was aber von der Mittleren Terrasse bei Minden gilt,

das gilt auch fiir die gesamte das Wesertal fluBaufwarts durch-

ziehende Mittlere Terrasse, die ja, soweit sie noch vorhanden,

sich an Hohenlagen zwischen 10 und 20 m iiber dem Talboden
halt, mithin auch schon hierin verschiedene Grade nachtrag-

licher Zerstorung zu erkennen gibt. Nur an einigen wenigen

Stellen zeigt die Terrasse einen erheblicheren Anstieg, der uns

ja nun leicht verstandlich ist. So sehen wir bei Reileifzen

gegeniiber Polle unmittelbar am Weserufer die durch mehrere

Sandgruben erschlossene Mittlere Terrasse in Form einer ein-

heitlichen Aufschiittung bis zu 40 m iiber dem Flusse an-

steigen. Noch instruktiver ist diese Erscheinung bei Daspe
unweit Bodenwerder. Hier ziehen sich am Rande des Wein-
berges vom Niveau des Talbodens aus die von Kalkschotter-

lagen durchsetzten Wesersande der Mittleren Terrasse seitlich

in eine Schlucht hinein, durchlaufen talabwarts ununterbrochen

urn das altere Gebirge herum einen alten Nebenarm der Weser
und erreichen dabei eine Maximalhohe von ca. 50 m iiber der

Talaue, um dann nach Frenke zu wieder auf ein erheblich
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niedrigeres Mveau lierunterzugelien und sich dabei mit der

Hauptterrasse des Flusses zu vereinigen. Eine ahnliclie be-

deutende Hohenlage erreichen auch die ostlich Frenke aus dem
Ilsetal herauskommenden Nebentalschotter der Mittleren Ter-

rasse. "Wir baben also an diesen Stellen die ehe-
malige, bis 50in macbtige Aufs cbiittung der Mittleren
Terrasse vor una, der gegenliber die beutige, allge-

meine Form der oberflacblich dur cbscbnittlich 12 bis

20 m machtigen Mittleren Terrasse nur den von der
Abtragung yerscbont gebliebenen Sockel darstellt.

Man konnte daraufbin yielleicbt zu dem Verdacbt kommen,
daB die Mittlere Terrasse eine Erosionsform der Oberen Ter-

rasse ist. Docb spricbt dagegen von Yornberein scbon der

Wecbsel in der Zusammensetzung der beiden Terrassen, der

gekennzeicbnet ist einerseits durcb das Feblen Yon Muscbel-

kalk und die oft auffallige Anreicberung Yon Tertiarquarziten

in der meist aus groben Scbottern bestebenden Oberen Ter-

rasse und andererseits durcb das starke Zuriicktreten der

Tertiarquarzite, durcb reicblicbes Vorbandensein Yon Muscbel-

kalk und starkere Entwicklung rein sandiger Scbicbten in der

Mittleren Terrasse.

Diese groBe Bedeutung der nacbtraglicben Erosion und
Denudation scbeint Herr SlEGERT aucb bei der Mittleren Ter-

rasse nicht erkannt zu baben, und nur so ist es zu erklaren,

daB er die Mittlere Terrasse in zwei selbstandige „Interglazial-

terrassen" zerteilt, die in Wirklicbkeit nicbt Yorbanden sind.

Vielmebr bandelt es sicb stets um ein und dieselbe aus dem
Talgrunde emporragende , in der Hobenlage ibrer Oberflache

Yerscbiedentlicb scbwankende Akkumulationsterrasse, der z. B.

ebensowobl die in ibrem untersten Telle die Bixdorfer Fauna

fiibrende Terrasse des Sintelberges bei Hameln wie die in

etwas tieferem Niveau das Torflager der Zecbe Nacbtigall ein-

scblieBende Terrasse nordlicb Hoxter angeboren.

Yon diesen neuen Gesicbtspunkten aus betracbten wir

nunmebr die gemiscbt-glazialen Ablagerungen bei Hameln, und

zwar zunacbst in ibrer auBeren Kontur. "Wir seben da am
nordostlicben Ausgange Yon Hameln einen ca. 50 m boben

Kiesriicken aus dem Tale aufsteigen und daran anscblieBend

die 15— 20 m macbtige Mittlere Terrasse, die sicb dann auf

der anderen Seite des Hameltals siidwarts und ostwarts zu

einer weiten, tiscbebenen Flacbe ausbreitet, aus der zwiscben

Rohrsen und Afferde die „Endmoranen" der Diittberge empor-

ragen. Da wir nun wissen, daB die Mittlere Terrasse in ibrer

YOrliegenden Form ein Erosionssockel ist, so steigt obne weiteres
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die Yermutung in uns auf, dafi das Gauze eine urspriinglich

einheitliclie Aufschiittung darstellt, aus der die Mittlere Ter-

rasse sowohl wie die auBerlich endmoranenartigen Kuppen
durch. die spatere Erosion herausgeschnitten sind. Und in

der Tat sehen wir unsere Yermutung bestatigt, wenn wir den

inneren Aufbau der Ablagerung in den zablreichen Kiesgruben

nordostlich Hameln naher in Augenschein nehmen. Es zeigt

sicb dann, auf Grund der in der letzten Zeit entstandenen

Aufschliisse , da6 die Yorzugsweise aus Weserschottem und
Wesersanden mit vereinzelten nordiscben Bestandteilen be-

stehende Mittlere Terrasse sich nicbt dem Kiesriicken anlagert,

wie icb friiher angenommen, sondern in ununterbrocbener Fort-

setzung den unteren Teil des Kiesriickens bildet, wabrend dann

in dem groBeren, oberen Teil des letzteren die glazialen Sedi-

mente Yorberrscben, und zwar beobacbtet man zunacbst iiber

den ziemlicb reinen Weserscbottern eine Wecbsellagerung YOn

Wesersanden und nordiscben Sanden, sodann Bandertone und

Grundmorane und scblieBlicb bober binauf macbtigere, nicbt

selten diskordante gescbichtete Spatsande und Mergelsande, Yer-

scbiedentlicb mit GeroUscbicbten nordiscber und einbeimiscber

Gesteine.

a GJaziale Sande und Kiese (mit einheimischem Material), Grundmorane
und Banderton. h Weser- Sande urid -Schotter mit einzelnen nordischen

Gerollen, nach oben zu wechsellagernd mit nordischen Sanden.
M. T. Mittlere Terrasse. c Sande und Lehme der Unteren Terrasse U. T.

Fig. 9.

Schematisches Profil durch die gemischt-glaziale Ablagerung

nordostlich Hameln. MaBstab 1:25000.

Die gesamte Ablagerung bei Hameln reprasentiert uns

somit gleicbsam den Kampf der Weser mit dem Inlandeise

und seinen Scbmelzwassern, die zur Zeit der mittleren Yer-

eisung bzw. der Mittleren Terrasse aus dem nordlicben Seiten-

tale der Hamel der Weser zustromten. In der ersten Zeit lag

das Eis nocb etwas weiter zuriick, und es lagerte die Weser noch

ungebindert ibre Scbotter ab, nur bin und wieder gelangte nordi-

scbes Material durch die Gewasser der Hamel, darunter aucb ganz

Yereinzelt groBere Gescbiebe — Yielleicht durch Drift — mit

binein, erst nach und nach riickte der Gletscber weiter Yor,
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und seine Schmelzwasser verdrangten zeitweilig die Weser, wie

es sich in einer vorlibergehenden "Wechsellagerung von Weser
sanden und nordischen Sanden kundgibt. Den weitesten Vor-

stofi des Eises bis unmittelbar ins Wesertal hinein bezeicbnen

uns die Bildungen der Bandertone und Grundmorane, auf die

dann infolge wieder riickwarts gerichteter Bewegung machtige

Scbmelzwasserabsatze folgen.

Aus dieser Vereinigung der Mittleren Weserterrasse mit

dem Glazialdiluvium ergibt sicb klar und deutlich, dai3 die

Mittlere Terrasse nicht interglazial ist, wie Herr
SlEGERT annimmt, sondern ein zeitlich glaziales Ge-
bilde darstellt und in ibrer urspriinglich bedeutenden
Machtigkeit von ca. 50 m unter dem stauenden Ein-
flusse des Inlandeises, und zwar des mittleren Inland-
eises entstandenist — scbon die ausgepragten Denudations-

formen der Glazialablagerung weisen von vornberein darauf bin,

dafi sie nicbt aus der letzten Vereisung stammen kann.

Mit diesemErgebnis stimmen sebr scbon dieBefundeMENZELs
iiberein, nacb denen die in der Mittleren Weser- und Leine-

terrasse, einerseits in der Zecbe Nacbtigall nordlicb Hoxter

andererseits gegeniiber Gronau, auftretenden Scbneckenfaunen

arktiscbe, z. T. bocbarktiscbe Arten fiibren. Nur die untersten

Scbicbten der Terrasse, die nordlicb Hoxter im Niveau des

beutigen FluBspiegels das Torflager der Zecbe NacbtigalP) mit

Corylus avellana usw. entbalten und am Sintelberge bei Hameln
ein wenig bober eine aus gemafiigten und nordiscben Sauge-

tierarten bestebende Rixdorfer Fauna {Bos primigenius^ Cervus

elaphus, Equus caballus und andererseits Elephas primi-

geniuSj Rhinoceros tichorhinus^ Ovibos moschatus) geliefert

baben^), diirften bereits am Ende der vorausgebenden ersten

Interglazialzeit zum Absatz gekommen sein. Icb verweise aber

dabei auf die neuere Auffassung Menzfls und SoENDEROPS")
Tiber den Cbarakter der Rixdorfer Fauna, nacb der diese

aucb bereits ein „kaltes Interglazial" darstellt, und ein er-

neutes Yordringen des Eises im Norden anzeigt, eine Auf-

^) Beziiglich der weiteren Angaben iiber die Fauna und Flora vgl

Grupe: Zur Frage der Terrassenbildungen. a. a. 0. S. 481—484 und
Menzel: Beitrage zar Kenntnis der Quartarbildungen im siidlicben

Hannover. Jahrb. d. Kg]. Preufi, Geol. Landesanst. f. 1903. S. 337 ff.

und Struckmann, Notiz iiber das Vorkommen des Moschusochsen ini

diluvialen Flufikies von Hameln a. Weser. Diese Zeitschr. f. 1887.

S. 601-604.
^) Menzel und Soenderop: Bericht iiber die Exkursion nach

Phoben. Diese Zeitscbr. 1910, Monatsh. S. 6S0.
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fassung, mit der das Auftreten unserer Rixdorfer Fauna im
untersten Teile der im iibrigen zeitlicla glazialen Terrasse

bei Hameln durchaus im Einklang steht. Auf ein wirklich

gemafiigtes Klima weist dagegen das Torflager der Zeche

Nachtigall mit Friichten von Corylus avellana hin, und damit

stimmt wieder seine noch tiefere Lage — im unmittelbaren

Niveau der heutigen Weser — gut uberein.

Das glaziale Alter der Mittleren Terrasse ergibt sich zum
andern aber aucb aus ihrem Yerbalten in der Gegend von

Minden. Wie wir bereits saben, biegt die Mittlere Terrasse

nordlicli des Wiebengebirges in der Gegend von Minden und

Petersbagen plotzlicb quer zum beutigen Tal nacb Nordwesten zu

ab und ist nacb meinen Beobacbtungen im weiteren Yerlaufe

des Wesertals nicbt mehr vorbanden. Statt ibrer erbeben sicb

unmittelbar am AuBenrande der gleicbmaBig fortsetzenden

Unteren Terrasse die glazialen Aufscbiittungen bei Dobren,

Lokkum, Nienburg usw., die nacb personlicber Mitteilung Herr

Stoller — durcbaus konform meiner Auffassung — als Ab-
lagerungen der mittleren Vereisung ansiebt. Ausalledem gebt

bervor: Die Mittlere Terrasse des oberen und mittleren

Wesertals und die genannten glazialen Bildungen des unteren

Wesertals vertreten einander oder mit anderen Worten: Die
Weser wicb nordlicb Minden vor dem beranriickenden
Inlandeise der mittleren Eiszeit nacb Westen aus und
baufte unter dem stauenden EinfluBe des Eises die

macbtigen Scbotter seiner Mittleren Terrasse auf. In

welcbem Alters- und Lagerungsverbaltnis die scbon von

Spethmann^) nacb mebr morpbologiscben Gesicbtspunkten be-

bandelten endmoranenartigen Bildungen an der Porta, beiKleinen-

bremen und Steinbergen zu der Mittleren Terrasse steben, ob

sie einen weiteren, siidlicberen Yorstofi ein und desselben In-

landeises bezeicbnen, oder ob sie iiberbaupt einer anderen, selb-

standigen Yereisung angeboren, bedarf nocb naberer Unter-

sucbungen.

Wenn icb soeben von dem „ stauenden EinfluBe" des In-

landeises in bezug auf die macbtigen FluBscbotterbildungen

spracb, so babe icb ja scbon friiber ausfiibrlicb auseinander-

gesetzt, was icb darunter verstebe. Selbstverstandlicb ist damit

nicbt das extreme Stadium eines Stausees gemeint, das Herr

SlEGERT zur Bekampfung meiner Ansiebt wieder annimmt.

Dm auf diese Frage kurz zuriickzukommen, bescbranke icb micb

Spethmann, Glaziale Stillstandslagen im Gebiet der mittleren

Weser. Mitt. d. Geogr. Ges in Liibeck, 1908, Heft 22.

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1912. 19
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darauf, meine einmal schon gebrauchten Worte hier Dochmals

anzufiihren: „ Schon yod dem Zeitpunkte an, wo das vor-

dringende Inlandeis und seine Schmelzwasser auf den Lauf

der ihnen entgegenkommenden und durch die umfangreiclien

Niederschlage der Eiszeit betrachlich angeschwollenen Fliisse

Yerzogernd und hemmend einwirkten, muBte eine Verringerung

der Transportkraft der Fliisse und damit zumal bei allmah-

lichem Yorriicken und langeren Stillstandsphasen des Eises eine

machtige Gerollaufschiittung („ruckschreitende Akkumulation")

talaufwarts eintreten. Diese Gerollaufschiittung hielt solange

an, als der FluB seinen wenn auch behinderten AbfluB nach

Norden noch besaB oder wenigstens doch seitwarts ausweicheu

konnte. Erst als der Gletscher soweit in das Gebirgsland ein-

gedrungen war, da6 er die Fliisse zu abfluBlosen Staubecken

aufstaute, fand naturgemaB die FluBgerollablagerung ihr Ende.

1st es aber iiberhaupt zu einem solchen anhaltenden Aufstau

und YoUends weiterhin zu einer Riicklaufigkeit der Fliisse, wie

man sie Yielfach annimmt, gekommen? Das Fehlen jeglicher

Ablagerungen, die auf ein solches Abstromen der aufgestauten

FluBgewasser nach Siiden zu hinweisen, laBt diese Annahme
nicht sehr glaubwiirdig erscheinen, und es ist deshalb die

neuerdings Yon Henkel^) geauBerte Ansicht wohl beachtens-

wert, daB die Fliisse, als ihnen kein anderer Ausweg blieb,

sich ihr Bett in das Eis hineinschmolzen und auf diese Weise

einen AbfluB unter dem Else erzwangen. Sollte dies wirklich

der Fall gewesen sein, so war natiirlich auch hierbei der

WasserabfluB stark gestort und beschrankt und hatte eine

weitere Gerollakkumulation talaufwarts im Gefolge." Hinzu-

setzen mochte ich noch, daB ich in unserem Gebiete, abgesehen

Yon gelegentlichen Bandertonlagen, machtigere Stauseebildungen,

wie sie Sp'ETHMANN unter der Bezeichnung „Rintelner Stau-

see" anzunehmen scheint, bisher nicht beobachtet habe. In

der Hamelner Gegend bestehen seine „Stauterrassen", jeden-

falls entweder aus echten FluBschottern der Mittleren Terrasse

oder aus fluYioglazialen Absatzen.

Die Schliisse, zu denen uns die LagerungSYerhaltnisse

der Mittleren Terrasse und ihre Yereinigung mit dem Glazial-

diluYium fiihren, glaube ich des weiteren aber auch auf die

analoge Erscheinungsform der Oberen Terrasse iibertragen zu

diirfen, die ja ehemals eine noch bedeutendere, mindestens

60— 70 m betragende Machtigkeit aufwies. Es erscheint nahe-

liegend, daB gleichfalls die Oberen Terrassenschotter in ihrer

') vgl. Globus, Bd. 95, Nr. 1.
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betraclitlicheii Machtigkeit unter der stauenden Einwirkung

eines entgegenriickenden Inlandeises, und zwar des ersten In-

landeises zur Ablagerung gelangt sind und daB gleichfalls zu

dieser Zeit von der Eisbarre aus eine riickschreitende Akku-
mulation eiosetzte, wie sie sich noch heutzutage in den machtig

aafgehauften altdiluvialen Schottermassen am siidwestlichen

Harzrande kenntlich macht. Voraussetzung fiir diese An-
nabme ist natiirlich, daS auch schon das erste Inlandeis

im Bereicbe unseres Wesergebietes sich ausgebreitet bat.

Und in der Tat spricbt m. E. fiir diese Existenz einer altesten

Yereisung — abgesehen Yon der Auffassung SeeGERTs, der die

in der Mittleren Terrasse gelegentlicb eingescblossenen groBeren

Dordischen Geschiebe als TJberreste einer solcben deutet — der

Umstand, da6 stellenweise, wie z. B. nordostlicb Fiilme bei Eis-

bergen, iiber dem Niveau der Mittleren Terrasse auf alterem

Gebirge auftretende Weserschotter, die ich als Relikte der Oberen

Terrasse anseben mu6, aucb bereits nordische Gerolle, vor

allem Eeuersteine fiihren. Welche von den iibrigen umfang-

reicberen Diluvialablagerungen in diesem mittleren Telle des

"Wesertals der Oberen Terrasse, bzw. der altesten Vereisung

angeboren, ist noch naher zu erforschen. Auffallig ist mir

immerhin, da6 die gegeniiber Rinteln zwischen Exten und Mollen-

beck viele Kilometer weit sich erstreckenden, aus nordischem

und Wesermaterial bestehenden Kiesriicken bis zu der gleichen

Hohenlage, namlich bis zu 90 m liber der Talaue sich erheben

wie die fluBaufwarts folgenden Schotter der Oberen Terrasse,

und es entsteht die Frage, ob nicht diese machtige Kiesauf-

schiittung noch einen ansehnlichen Rest der Oberen Terrasse

reprasentiert, der in diesem Telle des Wesergebietes aus den

nordlichen Seitentalern heraus durch die Schmelzwasser des

ersten Inlandeises nordisches Material zugefiihrt wurde. Dafi

die oft vorherrschenden und gleichmaBig geschichteten Weser-

schotter dieser gewaltigen und ausgedehnten Kieswalle samt und
sonders aus alteren Terrassen durch die Schmelzwasser um-
gelagert sein soUen, wie Herr SlEGERT annimmt, will mir

jedenfalls nicht einleuchten.

Fiir die Frage einer altesten Yergletscherung unseres FluB-

gebietes scheinen aber besonders entscheidend die Glazial-

ablagerungen des Leinetals unterhalb Freden zu sein. Ich

verweise kurz darauf, daB bier die schon friiher von Menzel
als jiingere FluBablagerung erkannte Mittlere Terrasse in ihren

vorherrschenden Planerschottern stellenweise nordisches Material

fiihrt, das bei der Lage des inmitten des Gebirgslandes siid-

nordlich gerichteten FluBlaufes nur siidlich oder seitlich gele-

19*
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genen altglazialen Bildungen entstammen kann, und nach meinen
Beobachtungea^) zu oberst vielfach Yon Bandertonen und Grund-
morane bedeckt wird. Diese Grundmorane legt sich zugleich

aber auch an verschiedenen Stellen diskordant iiber die zuYor

stark denudierten und zuweilen in ihrer Lagerung auffallig

gestorten nordischen Sande und Kiese hinweg, die weit iiber

dem Niyeau der Mittleren Terrasse in Form Yereinzelter, boher

Kuppen das Gelande am Fui^e des Sellers nordwestlich Gr. Freden

bedecken, und aus denen der Mittleren Terrasse das nordiscbe

Material durch Seitenbache zugefiihrt worden ist. "Wir baben

bier somit die Ablagerungen zweier selbstandiger, durcb die

Bildung der Mittleren Terrasse zeitlicb getrennter Vereisungen^)

Yor uns, und zwar diirfte es sicb um die erste und zweite

Vereisung bandeln. Das ergiebt sicb sowobl aus dem Yer-

gleicb mit den ganz analogen Ablagerungen und Lagerungs-

Yerbaltnissen im Wesertal wie aus den nocb folgenden Aus-

fiibrungen iiber das Alter der Unteren Terrasse und ibre nord-

licben AquiYalente. Uberdies weisen aucb bier im Leinetal

die des jugendlicben Cbarakters ermaugelnden Landscbafts-

formen auf ein boberes Alter des GlazialdiluYiums bin. Aucb
die Aufnabmeergebnisse SCHRODERs am nordlicben Harzrande,

nacb denen dort besonders die der Mittleren Terrasse ent-

sprecbenden Flui3scbotter auf weitere Strecken entwickelt sind

und auBerdem stellenweise Belikte glazialer Scbotter YOn

boberem Alter Yorliegen, aus denen die ersteren bier und da

durcb Umlagerung glaziales Material aufgenommen, sowie

meine eigenen, ganz analogen Beobacbtungen im nordwestlicben

Yorlande des Harzes bringen micb konsequenterweise zu der-

selben Auffassung, daB es bereits das erste Inlandeis gewesen

ist, Welches sein Moranenmaterial in Gestalt macbtigerer Sande

und Kiese bis an den Harzrand Yorscbiittete. Ob der die

Sande und Kiese im letzteren Gebiet Yielfacb bedeckende

Gescbiebemergel derselben altesten Eiszeit angebort, oder ob

er, wie im Leinetal bei Alfeld usw., das Produkt einer neuen,

namlicb der mittleren Vereisung darstellt, ist nocb naber zu

untersucben, und icb werde auf diese Frage in einer spateren

Arbeit zuriickkommen. Nacb alledem bat aucb scbon das

erste Inlandeis weit nacb Siiden zu in das Weser-

^) Gkupe; Das Glazialdiluvium and die Planerschotter des Leine-

tales. Diese Zeitschr. 1910. Monatsber. Nr. 5/6, S. 425 ff.

') Besonders gestiitzt wird diese Auffassung noch, wie schon
friiher erwahnt, durch das Auftreten des interglazialen cTorflagers der

Zeche Nachtigall im untersten Telle der Mittleren Terrasse im Wesertal

ndrdlich Hoxter.
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Leinegebiet bin eingereiclit und muBte DaturgemaS
einen hemmenden EinfluB auf die entgegenstromen-
den FluBgewasser ausiiben und sie zur anhaltenden,
nach und nach riickschreitenden Aufschiittung ihres
Schottermaterials d. h. zur Bildung der Oberen Ter-
rasse veranlassen. Wenn durch nordiich gelegene Tief-

bohruugen, die das ganze Diluvium durchstoBen haben, diese

altesten Glazialschicliten nicht angetroffen sind, so beweist das

m. E. nur, daB diese hier in der ersten Interglazialzeit yoll-

standig abgetragen sind, ist doch auch, wie wir sahen, die

urspriinglich so machtige Schotterablagerung der Oberen Terrasse

auf weite Strecken in der ersten Interglazialzeit wieder total

zerstort worden.

Was das genauere Alter der Unteren Terrasse angeht,

die um 3— 5 m sich iiber der Talaue erhebt und vorzugsweise

aus sandigen und lebuiigen Bildungen besteht, so hatte ich

es bislang noch unbestimmt gelassen, ob es sich bei ihr um
eine altalluviale oder jungdiluviale FluBablagerung handelt.

Naheren AufschluB iiber diese Frage geben uns nunmebr die

neueren Untersucbungen meines Kollegen Stoller im nord-

licben Teile der Provinz Hannover, die erst zum kleinen Teil

publiziert sind^) und demnacbst in einer ausfiibrlicberen Arbeit

bebandelt werden sollen. Nacb diesen Feststellungen StOLLERs
breitet sicb im unteren Laufe des Wesertales zwiscben Nienburg

und Yerden, sowie in ununterbrocbener Fortsetzung im an-

scblieBenden Allertal zwiscben der Talsoble und dem alteren

Glazialdiluvium eine um ca. 5 m ansteigende FluBterrasse aus,

die sicb w^abrend der Zeit der in der nordlicb benacbbarten

Liineburger Heide^) einsetzenden jiingsten Yereisung gebildet

und einen Teil ibres Materials aus den Scbmelzwassern dieses

letzten Inlandeises von Norden ber aufgenommen bat.

Diese FluBterrasse Stollers ist aber meine Untere Weser-

terrasse, die icb in ununterbrocbenem Zuge durcb das ganze

Wesertal bis Nienburg verfolgt babe. Damit gelangen wir

zu dem ScbluB, daB die Untere Terrasse ein zeitlicbes

Aquivalent der letzten (dritten) Yereisung ist.

Als Gesaratresultat liber die diluvialen Tal- und Terrassen-

bildungen des Weser- und Leinetals ergiebt sicb somit den

bisberigen Ausfiibrungen zufolge: Die Glazialzeiten bilden

^) Stoller: Erlauteruogen zur geol.-agron. Karte der Gegend
ostlich Verden. Kgl. PreuB. Geol. Landesanst. 1910.

^) Stoller: Die Landschaftsformen der siidlichen Luneburger
Heide. Jabresber. d. niedersachs. geol. Ver. Hannover 1909. S. 126 £f.
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im Flui3gebiete der "Weser auch fiir seine siidlicli ge-

legenen, eisfreien Teile die Perioden der Akkurnu-
lation und die Interglazialzeiten im wes entlicli en

die Perioden der Erosion. Nachdem bereits in der
Pliocanzeit die Taler des Wesergebietes bis zu be-
deutender Tiefe eingeschnitten waren, wurden zu
wiederholten Malen wahrend der Eiszeiten die Taler
YOn machtigen Schottern aufgefiillt und wahrend der
nachfolgenden Interglazialzeiten wieder ausgeraumt.
Unter dem stauenden Einflusse der von Norden lier

vordringenden Inl andeismas sen wurden die ent-

gegenstromenden und seitlich nach Westen zu aus-
weichenden Fliisse in ihrer Transportkraft ge-

schwacht und gezwungen, ihr mitgefiihrtes Material
aufzuschiitten , und erst nachdem das Eis sich

zuriickgezogen hatte und die Fliisse wieder frei und
unbebindert nach Norden abflieCen konnten. nahmen
sie YOn neuem ihre Erosionstatigkeit auf und
schnitten sich in ihre zuYor abgelagerten Schotter
ein. Es sind dies m. E. so natiirliche Vorgange, daB es mir

unYerstandlich ist, wie eine solche Stauwirkung der Gletscher

geleugnet warden kann.

Unser Ergebnis uber den ursachlichen Zusammenhang
zwischen Vereisung und Terrassenbildung ist somit analog

demjenigen der Alpengeologen (PenCK, BrucKNEe) iiber die

Beziehungen der alpinen FluBterrassen zu den Gletscher-

moranen, nur mit dem Unterschiede, daB dieser ursachliche

Zusammenhang in unserem Falle bei den einander entgegen-

gesetzt gerichteten Bewegungen der Gletscher und Fliisse vor

allem in der Stauwirkung der ersteren als einem neuen und

besonders wirksamen Agens der Schotterakkumulation begriindet

ist, wenn auch zugleich daneben die unter dem Einflusse

der Yereisung bzw. der umfangreicheren Niederschlage ver-

starkte Schuttzufuhr durch Gletscher und Fliisse einen zweiten,

nicht unwichtigen Faktor gebildet hat.

Aus diesem Rahmen fallt aber augenscheinlich der LoJ3.

Ich habe ja schon friiher gezeigt, daB die Untere Terrasse

keinen echten LoB, sondern nur umgelagerte FluBlehme fiihrt

und nach Ablagerung des L6B eatstanden ist. Mithin ergiebt

sich aus dem nunmehr erkannten jungglazialen Alter der

Unteren Terrasse die weitere Konsequenz, daB der Weser-
loB, der nach den bisherigen Beobachtungen — ab-

gesehen Yon etwaigen dejektiYen Bilduugen — als einheit-
liche i^blagerung erscheint, alter ist als die letzfe



295

Yereisung, da6 er der zweiten Periode der letzten Inter-

glazialzeit nach der Erosion der Mittleren Terrasse
angehort, die er nicht selten von unten an iiberkleidet.

Darchaus im Einklang mit diesem relativ hohen Alter

des L6B steht seine intensive Verwitterung und Entkalkung,.

die im groi3en und ganzen 2 m und iiber 2 in vielen Fallen

aber auch 3— 4 m betragt. Was die sonstige Zusammensetzung

und Struktur des Lofi anbelangt, so sei bier nur kurz bemerkt,

dafi er oft wenig bomogen ist. Er erscbeint vielmebr in vor-

berrscbendem Mai3e durcb Einscbaltung YOn Sandlagen, stellen-

weise aucb YOn Lagen feinster Scbotter alterer Scbicbten

verunreinigt und gebandert, oder er zeigt wenigstens einen

wecbselnden Sand- und Tongebalt und dadurcb eine gewisse

ScbicbtuDg. Es sind dies Erscbeinungen, die ibn mebr als

„Sandloi3" cbarakterisieren und am ebesten auf eine aquatiscbe

Entstebung binweisen. Icb bebalte mir Yor, den Weserl6J3

bei spaterer Gelegenbeit in ausfiibrlicberer Weise zu bebandeln.

In umstebender Tabelle babe icb Yersucbt, nacb dem
bier dargelegten Standpunkte unserer beutigen Kenntnis eine

Gliederung der fluviatilen nnd glazialen Ablagerungen des

Weser-Leinegebietes aufzustellen.

[Tabelle S. 296.]

Zur Theorie der Talbildung.

In meiner Arbeit „Uber das Alter der Dislokationen des

bannoYerscb-bessiscben Berglandes und ibren Einflufi auf Tal-

bildung und Basalteruptionen" ^) babe icb in dem Kapitel iiber

den EinfluB der Dislokationen auf die Talbildung die tbeore-

tiscbe Frage nacb dem so friibzeitigen pliocanen Alter der

Taler des Wesersystems ausfiibrlicber bebandelt und bin dabei

der SlEGERTscben Tbeorie^) Yon der gleicbmafiigen Ausbildung

der Terrassen unserer norddeutscben FluBtaler infolge regional

wirkender Ursacben, wie StrandYerscbiebungen, entgegengetreten,

da diese die Bedeutung der lokalen tektoniscben Vorgacge in

den einzelnen FluJBgebieten so ganz unberiicksicbtigt laBt.

Herr SlEGERT erwidert bierauf in seinem Yortrage an

der Hand seines Terrassenprofils, daj3 der Yerlauf der (von

ibm angenommenen) FluBterrassen keine derartigen tektoniscben

StoruDgen erkennen lasse und legt mir damit eine Bebauptung

1) Diese Zeitschr. 1911, S. 288-299.
Siegert: Zur Theorie der Talbildung. Diese Zeitschr. 1910,

Monatsber. Nr. 1, S. 1 ff.
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GliederuDgstabelle.

Unter-Pliocan.

Hohenscliolter der Weser. ProzeB der Leinetal-

bildung im AnscliluB an den EInbrucli des Leinetal-

grabens.

Afif tol _ PI ! nr>3 n TiT'ci'A TaA/"! Ani'OTl rl A T^Q 1 AT/^CT /^V» ''1 AV W^AOAV-Ljlotc L)t5Ut;LlUcU(.lc J. a.lt/1 UoiUli Ucl >> COCI.

Ober-Pliocan.

Mastodonschichten des Fulda- und Werragebietes.
Buntfarbige Tone, praglaziale Schotter- und Schutt-

massen in Talern des nordwestlichen Harzvorlandes.

1. Glazial.
Ubere W eser- una Leineterrasse. rluvio-glaziale

BilduDgen in der Gegend von Freden a. d. Leine.

1. Intergiazial.

Tektonische A'organge. Zweite bedeutende Talero-

sion. Zuletzt Beginn der Aufschiittung der Mittleren

Terrasse nut dem Torflager der „Zeche Nachtigall"

bei Hoxter und Saugetierresten vom Rixdorfer Typus
bei Hameln.

2. Glazial.

TTn nT\f 5* n T<;f> n 11 f 1 11 n o' rlAV AliftlAi'ATi T^Ai"*!'?! qg: a TTiif fifK-iid U^J Let Lt i oOiJl tt L L Ll U g LiOL XiJ-lLLlCiCH iCilcAooC/ ILllL CXIJX

tischer Schneckenfauna. Fluvio-glaziale Ablage-
rungen und Grundmorane im Mittel- und Unterlaufe

des Wesertals bei Hameln, Lokkum, Nienburg usw.,

bzw. Grundmorilne im Leinetal, bei Alfeld beginnend.

2. Intergiazial.
Dritte bedeutende Talerosion. Danacli Ablagerung

des LoB.

3. Glazial.

Aufscliiittung der Unteren Terrasse im Siiden. Jung-
glaziale Ablagerungen der Liineburger Heide im

Xorden.

Alluvium. Bildung der Talsolile.
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unter, die ich in diesem Zusammenhange gar nicht ausgesprochen

habe. Ich habe dagegen den Standpiinkt vertreten, daB das

Saaletal im groBen und ganzen als ein gewohnliches Erosionstal

anzusehen sei, wahrend das FluBgebiet der Weser im Leinetal

in der Linie Eichenberg— Gottingen— Einbeck eine tektonische

Talwanne aufwiese, deren jungmiocaner Einbruch einen ma6-
gebenden EinfluB auf die gesamte Talentwicklung ausgeiibt

haben muBte, da6 mit anderen Worten die urspriingliche Aus-

gestaltung der Taler vor Ablagenmg der diluvialen Schotter-

terrassen direkt und indirekt durch Dislokationen bedingt

worden ware. Und diesen Standpunkt erhalte ich nacb wie

Yor aufrecht, so lange nach dem heutigen Stande der Wissen-

schaft der in praoligocaner Zeit tektoniscb angelegte Leinetal-

graben in seiner heutigen morphologischen Form als durch die

zweite jungtertiare Dislokationsphase entstanden anzusehen ist,

wie ich dies in der oben angegebenen Arbeit schon ausfiihrlich

geschildert habe. Ich stelle inir nun vor, daB im AnschluB

an den jungmiocanen bis altpliocanen Einbruch des Leinetal-

grabens das iibrige Leinetal fluBaufwarts und -abwarts infolge

riickschreitender Erosion bzw. als Durchbruchstal zustande

kam, und mit dieser Auffassung steht im Einklang, daB die

altpliocanen Hohenschotter der Weser im Leinetal fehlen.

„Wahrend Tom Ende der Miocanzeit bis in die altere Pliocan-

zeit hinein der ProzeS der Leinetalbildung vor sich ging,

lagerte die Weser noch auf den Hohen in Niveaus von 120 bis

150 m iiber dem heutigen FluBspiegel ihre Hohenschotter ab,

und erst nach dem Absatze dieser altpliocanen Hohenschotter

muB sie im Norden von der Leine-AUer angezapft worden

sein. Die natiirliche Folge war eine bedeutende Talerosion

der Weser, die entsprechend der weit tieferen Lage der Leine

so lange wirkte, bis die Weser ihr Normalgefalle wieder er-

reicht hatte. Auf diese Weise entstand durch anhaltende,
vom Leine - Allertal stetig riickwarts schreitende
Erosion in der mittleren Pliocanzeit das Wesertal
und weiterhin das Werra- und Fuldatal."^) DaB im
ubrigen auch die alteren Schotter selbst, und zwar sowohl die

altpliocanen Hohenschotter wie die altdiluvialen Schotter der

Oberen Terrasse stellenweise in ihrer Lagerung durch Storungen

beeinfluBt sind, sei Herrn SlEGEET gegeniiber nur nebenbei

bemerkt. Ich beabsichtige, diese diluvialen, der ersten Inter-

glazialzeit angehorenden Dislokationen spater in einem be-

sonderen Aufsatze zu behandeln.

a. a. 0., S. 296.
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Mit meinen obigen Ausfiihrungen glaube ich gezeigt za

haben, daB die Tal- und Terrassenentwicklung des Weser-

systems in anderer Weise und unter anderen Bedingungen Yor

sich gegangen ist als wir sie von der Saale her nach den

bisherigen Untersuchungen kennen, und ich mufi verneinen,

daB sich die durch die Saalestudien gewonnenen Ergebnisse

und Anschauungen ohne weiteres auf das Wesergebiet iiber-

tragen lassen. Weder SlEGERTs „Theorie der Talbildung"

noch seine Darstellung Yon der Entwicklung des Wesertals

kann ich fiir zatreffend halten, da beide den tatsachlichen

Verhaltnissen nicht gerecht Averden, und ich muB auch TOn

meinem Standpunkte aus den friiheren SlEGERTschen Versuch'),

die Saaleterrassen mit den Rheinterrassen liber die Weser
hinweg zu parallelisieren, als verfehlt bezeichnen.

^) Siegert: Zar Theorie der Talbildung. A. a. 0., S. 29.
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