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Im Hinterlande der baltischen Endmorane dehnt sich ein Land- 

t schaftstypiis ans, dessen Deutung mannigfaltigen Kontroversen unter- 

liegt. Struck (1) sieht in ihm eine Haiifung aufgeschiitteter End- 

moranen, Werth (2) sieht in den parallel gerichteten Kinnen die 

Wirkungen subglazialer Schmelzwasserstrome. C. Gagel (3, 4, 5) 

teilt die Ansicht der koniglich preussischen Landesgeologen, die in 

ihr eine nnregelmassige Grundmoranenlandschaft erblicken. 

Diesen Anschauungen babe ich (6, 7) eine nene entgegengestellt. 

Ich erblicke in den Formen der genannten Landschaften weder eine 

Grundmoranenlandschaft, noch eine Endmoranenlandschaft, sondern 
I ' 

einen Landschaftstyp, der aus der Abtragung einer alteren Grund¬ 

moranenlandschaft hervorging. Da diese meine Anschauungen be- 

sonders von C. Gagel aufs argste befehdet werden, mochte ich 

dieselben hier kurz in ihrer Wichtigkeit fur die gesamte Glazialgeo- 

logie darlegen. 

Die an dieser Stelle zu behandelnden Gebiete weisen ein iiberaus 

reich gegliedertes Relief auf. Hiigel wechseln ab mit Senken und 

I langgestreckten Rinnen, in denen die blaue Ostsee tief hinein in das 

Land reicht. Dennoch ist es moglich aus dem wirren Linienschatz 

zahlreiche Leitlinien herauszuheben. Dies sind einmal die langge¬ 

streckten Fohrden und ihnen parallel gerichtete Senken, die heute 

nur leilweise mit Wasser angefiillt sind, sodann aber auch zahlreiche 

i 1) An dieser Stelle bespreche ich nur die Exarationslandschaften, die sich 

am Siidrande der Ostsee ausdehnen. 
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Fohrden liegenden Landstriclien wieder, wo das wellige Anf und Ab 

der Landschaftsziige ebenfalls nicht zu verkennen ist und die Land- 

schaftslinien in ihrer Richtung ebenfalls einen deutlich erkennbaren 

Parallelismus aufweisen. Wir wrerden hierbei vielleicht annehmen 

konnen, dass in den Zeiten, wo die Gletscber an einigen Stellen vor- 

handene Yertiefungen des Untergrundes ausfiillen. auch ihr inneres 

Geflige verandert wird und Erscheinungen einsetzen, die wir etwa 

mit freien und erzwungenen Wellen vergleichen konnen. Die er- 

zwungenen Wellen sind die linearen Abtragungsvorgange, veranlasst 

durch langgestreckte Taler, die zwischen den Fohrden liegenden Senken 

sind durch Abtragungsvorgange entstanden, die wir mit freien Wellen 

vergleichen konnen, die im Anschluss an erzwungene Wellen — hier 

lineare Abtragung bedingt durch altere Rinnen — sich entwickeln 

und die FolgeerscheinuDgen gewisser uns noch unbekannter Umfor- 

mungen der Eisdecke sein miissen, die einsetzen, sobald einmal an 

irgend einer Stelle das Gleichgewicht gestort ist. 

2. Die hier vorgetragene Ausdehnung setzt bei der Entstehung 

der Exkavationslandschaft ein unregelmassiges Gelande voraus, Welches 

der Gletscher bei seinem Yorriicken vorfand. Ich glaube, dass wir 

diese Entstehung nicht nur fur die Fohrden, sondern auch fur die 

iibrigen Rinnen und Senken anderer Exkavationslandschaften anwenden 

konnen. Liegt doch der grosste Teil der norddeutschen Exarations- 

landschaften auf den Abdachungen des baltischen Hohenriickens, wo 

nach dem Abschmelzen des Eises eine intensive Zertalung einsetzen 

konnte. Ebenso konnen wir es uns sehr gut vorstellen, dass der 

weitaus grosste Teil der Exarationslandschaft dann nicht entstanden 

ist durch einen welligen Untergrund, den das Eis vorfand, sondern 

durch linear konzentrierte Erosionsvorgange im Sinne freier Wellen. 

Besonders schon ist der Parallelismus der Landschaftslinien an solchen 

Stellen angedeutet, wo der Gletscher zugleich auf einer im Sinne der 

Eisbewegung abdachenden Flache sich bewegte. So liegt das Gebiet des 

Ploner Sees, wo der Parallelismus der Formen selten schon hervor- 

tritt, gerade auf der siidwestlichen Abdachung des machtigen Bungs- 

bergmassives, in dem Schleswig-Holstein mit 162 m seine grossten 

Hohen erreicht. Dasselbe gilt in liohem Grade von der siidlichen 

Abdachung des ostpreussischen Hohenriickens. 

Weiterhin konnen wir uns leicht den Fall vorstellen, dass die 

Gletscher an einigen Stellen ein Relief mit einigen Tiefenlinien 

in eine Exarationslandschaft umformten, in einiger Entfernung 

aber liber ein ebenes Gelande vorriickten und hier nicht ge- 

Geologisehe Rundschau. I. b 
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zwungen wurden, linear zu erodieren. Diese Falle sind mehrorts 

bekannt. Im Hinterlande der baltischen Endmorane sind nicht nur 

die Formen der Exarationslandschaft sehr verschiedenartig ausge- 

bildet, sondern gehen oft in fast ganz ebene echte Grundmoranen- 

landschaften iiber, wie wir es nicht nur in Pommern, Preussen und 

Schleswig-Holstein, sondern auch in Jutland kennen. 

Uberall sehen wir die Exarationslandschaft meist auf solche Ge- 

biete beschrankt, die durch ihre Lage fiir eine starke Zertalung 

pradestiniert waren, die Grundmoranenlandschaft auf solche, wo auch 

heute die Zertalung nocli sehr wenig gewirkt hat. Hierbei weise 

ich noch einmal ausdriicklich darauf hin, dass die Exarationsland¬ 

schaft sich infolge der schon erwahnten Griinde nicht nur auf 

Gebiete beschrankt, wo das Eis wellige Oberflachenformen fand, son¬ 

dern weiter greift. Es liegt nahe, die hier betrachteten Probleme 

auch auf die Lage der alpinen Drumlingebiete anzuwenden, doch 

will ich an dieser Stelle nicht zu weit abschweifen. 

3. Wenn wir als ein wichtiges Erfordernis zur Entstehung der 

Exarationslandschaft das Vorhandensein von Talern in dem Gebiete, 

welches der Gletscher iiberschritt, hinstellten, so geht eigentlich schon 

daraus hervor, dass zwischen der Ablagerung der Grundmoranen- 

decken und ihrer Umformung zur Exarationslandschaft eine Zeit 

gelegen haben muss, in der die Erosion eine gewisse Arbeit geleistet 

haben muss. 

Damit stimmt meiner Meinung nach die Lagerung der Sand- 

urebenen im Siiden der baltischen Endmorane iiberein. I)a sich diese 

in das in jungglaziale Aufschiittungsflachen (Wurmmoranen) einge- 

schnittene Stecknitztal*) einlagern, ist anzunehmen, dass nach Ab- 

schmelzen des Wiirmeises erst diese breiten Taler gebildet wurden 

und dann erst die Sande in diese geschiittet wurden. Fiir die Kla- 

rung dieser Fragen ist uberhaupt die Feststellung der Sandurebenen 

vor der baltischen Endmorane von allergrosster Bedeutung und so- 

lange diese noch nicht durchgefiihrt ist, kommen wir iiber eine blosse 

Problemstellung — die allerdings auch unumganglich notwendig ist 

— nicht hinaus. 
Zu ahnlichen Folgerungen kommt erfreulicherweise auch Werth (2), 

der ebenfalls annimmt, dass seine ;,Rinnenseen" einer jiingeren Eis- 

zeit angehoren als die Moranen, in welche sie eingeschnitten wurden. 

x) Hierunter verstehe ich die breite Senke im Osten des Lauenburger Htigel- 

landes, nicht das schmale Alluvialtal. 
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Wir kommen aber immer mehr dazu zu erkermen, dass auf rein 

kartierendem Wege die Schwierigkeiten der norddeutschen Land- 

schaft nicht zu erkennen sind, sondern hierzu ruorphologische Me- 

thoden hinzutreten miissen. Mit aliergrosster Spannung erwarte ich 

daher Spethmanns Berichte iiber seine Beobaohtungen am Yatna- 

Jokull, die sicher manche Klarheit bringen werden. Ob es aber 

berechtigt ist, diese Ergebnisse alle auf Norddeutschland anzuwenden, 

wird zu diskutieren sein, denn das norddeutsche diluviale Inlandeis 

wird doch wohl an seinem Rande noch wesentlich andere Yerhaltnisse 

aufgewiesen haben, als das unend]ich viel kleinere islandische Inland¬ 

eis, welches zudem nach den mir bisher zuganglichen Angaben eine 

Landschaft mit wesentlich anderen Oberflachenformen bedeckt, wie wir 

sie beim norddeutschen Inlandeise zu gewartigen haben. Und dieser 

Umstand ist von entscheidender Bedeutung fiir die Art und Anord- 

nung des vom Eise transportierten Moranenmaterials. 

So werden zwar nach Erforschung samtlicher rezenten Vereisungs- 

gebiete eine Reihe wichtiger Vergleichspunkte sich ergeben, daneben 

aber bei der Betrachtung der Oberflachenformen Norddeutschlands 

noch eine Reihe von Problemen iibrig bleiben, die wir nur aus dem uns 

erhaltenen Formenschatze, nicht durch Yergleiche mit den noch heute 

vergletscherten Gebieten erklaren konnen und vor allzu weit gehen- 

den Yerallgemeinerungen ist nicht genug zu warnen, zumal dadurch 

oft die schwierigsten Probleme verschleiert werden. 

Ich fasse zur Ubersichtlichkeit die in yorliegenden Zeilen be- 

handelten Probleme in folgenden Hauptsatzen zusammen, um eine 

sachliche Diskussion zu erleichtern. 

1. Die Entstehung der welligen Landschaftsformen im Hinterlande 

der baltischen Endmorane ist bisher in verschiedenster Art gedeutet 

worden, als wellige Grundmoranenlandschaft, als [eine Haufung yon 

Endmoranen (Struck), als Erosionsbildung subglazialer Schmelzwasser- 

rinnen (Werth). 

2. Im Gegensatze zu diesen Ansichten habe ich mich fiir ihre 

Entstehung durch glaziale Umformung und Abtragung ausgesprochen 

und zwar nehme ich an, dass diese Art der Abtragung bedingt wurde 

durch eine der Eisbedeckung yorhergehende Abtragung durch fliessen- 

des Wasser, wodurch einfache Aufschuttungsflachen zertalt wurden. 

Die exakten Beobachtungen, welche diese Art der Entstehung wahr- 

scheinlich machen, haufen sich mehr und mehr. 

3. Manche Griinde sprechen auch dafiir, dass die Abtragung 

nicht in der Eiszeit erfolgte, welche die machtigen Grundmoranen- 
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decken aufsclmttete, sondern bei einem jiingeren Yorstoss. Die end- 

giiltige Losimg ist erst durch eine eingehende Regelung der vor der 

baltiscken Endmorane liegenden Sandurebenen zu erwarten. 

Es sollte mich freuen, wenn die liier aufgeworfenen Probleme 

zu einer Klarung der so verwickelten Yerhaltnisse der norddeut- 

schen Morphologie beitragen und eine sachliche Erorterimg zufolge 

haben wiirden. 
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Hiigel, die den Fohrden auffallend parallel laufen und auf den Karten 

kleineren Massstabs leicht erkennt werden konnen. In Schleswig- 

' Holstein zeichnen sich mehrere Gebiete durch eine besonders schone 

regelmassige Anordniing der Landscliattsformen aus. Das sind einmal 

die Umgebung von Plon, sodann das Gebiet siidlich von Liibeck zu beiden 

Seiten des Katzeburger Sees (siehe Skizze). Die meisten Hohen nnd zwar 

in einer Senken dieser Landschaften streiclien auffallend parallel und 

Richtung, die nicht parallel dem Eisrande gerichtet ist — wie es 

bei den Endmoranen der Fall sein muss —, sondern senkrecbt zu 

diesem verlauft. Schon hieraus geht hervor, dass es zum mindesten 

misslich ist, in ihnen Endmoranen zu sehen. Andere Geologen be- 

zeichnen diesen Landschaftstyp als kuppige Grundmoranenlandscliaft. 

Dock besagt dieser Name eigentlich nichts, zumal er die Schwierig- 

keit geschickt umgeht, welche genetischen Unterschiede zwisclien der 

kuppigen und ebenen Grundmoranenlandschaft bestehen. 

Die Oberflache der genannten Gebiete wird von dem oberen Ge- 

schiebemergel gebildet, der als stellenweise iiber 30 m maclitige Decke 

die liegenden Schicbten derartig verliiillt, dass diese nur an sehr 

wenigen Stellen in Erosionsprofilen zutage treten. Das sind haupt- 

saclilich geschichtete Sande, die offenbar unter dem Gescbiebemergel 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



K. Olbricht; Die Exarationslandschaft. 61 

eine machtige Decke bilden und besonders gut am Eande der Fohrden 

(Flensburg, Scblei) aufgeschlossen sind. 

Struck und auch Gagel sind nun offenbar der Ansicht, dass 

auf diese Grundmoranendecken machtige Massen von Sanden und 

Kiesen als ^^Endmoranen^^ aufgeschiittet sind. Hier liegt z. T. ein 

Zirkelschiuss vor. Beide betrachten — Gagel iibrigens nur in einigen 

seiner Arbeiten, so dass seine eigentliche Meinung nicht klar ist — 

die Hohen der Gebiete als Endmoranen und schliessen daraus, dass 

. also hier machtige Schichten aufgeschiittet sind. Dieser Beweis 

1 lasst sich auch durch die zahlreichen von Struck beobachteten Profile 
i 

j nicht erbringen, ebensogut kann man aus ihnen den Schluss ziehen, 

dass eine Geschiebemergeldecke — z. T. in der faciellen Abart des 

Geschiebesandes, des geschiebereichen Kieses und der Blockpackung — 

I durch Erosion umgeformt wurde und nur ganz vereinzelt die liegenden 

I Sande zum Vorschein kommen. Aber die Unterkante dieser Geschiebe- 

jmergeldecke ist keine horizontale Flache, sondern offenbar stark ge- 

stort, wie schon allein aus der iiberaus verschiedenen Machtigkeit 

der erbohrten Grundmoranen hervorgeht. Diese Unterschiede beruhen 

jUun offenbar nicht allein auf einer unregelmassigen Ablagerung der 

Grundmorane, sondern auf nachtraglichen Storungen derselben, denn 

an sehr vielen Stellen sind in den Profilen (vgl. Struck 1) machtige 

Storungen und Quetschungen der Sande wahrzunehmen. Diese Sto¬ 

rungen scheinen iiberhaupt charakteristisch fiir die welligen Land- 

Ischaften im Hinterlande der baltischen Endmorane zu sein, sie werden 

[auch von Hess v. Wichdorff in seiner schonen Arbeit (8) erwahnt 

! und ebenfalls von Tornquist in einer neueren Arbeit iiber die Moranen- 

landschaft in Ostpreussen (9). 

Besonders wichtig ist hierbei die Arbeit von Hess v. Wichdorff. 

|5ie zeigt einmal, dass der Bau einer Landschaft ein ganz anderer 

I sein hann, als es selbst die minutioseste Kartierung zu erschliessen 

j?cheint, daneben aber ergibt es sich klar aus ihr, dass iiber dem 

Ioberen Geschiebemergel iiberhaupt keine Sande mehr abgelagert werden. 

i ^Vas an Sanden ansteht, ist erst durch Storungen oder tiefgehende 

! Erosion freigelegt worden. Genau daselbe gilt auch fiir die Fohrden 

; md vielleicht auch fiir den Ratzeburger See. Die hier an den steilen 

Randern auftretenden Sande sind durch Erosionsprofile nach Ab- 

I ragung der oberen Grundmoranen freigelegt und liegen nicht etwa 

I leshalb iiber der Grundmorane, weil die Kartierung keine hangen- 

I len Moranen nachzuweisen imstande ist. Es freut mich, dass nach 

I ler Mitteilung von Fachgenossen dieselben Lagerungsverhaltnisse auch 
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bei den danisclien Fohrden vorliegen. Ich kenne bis jetzt aus der 

ganzen vorliegenden Literatur keine einzige Beobaclitimg, die das 

sichere Vorkommen machtiger Sande iiber dem oberen Geschiebemergel 

erweist. Im Gegenteil sprecben alle Wahrscheinlichkeitsgrimde — 

Lagerung, Meereshohe — dafiir, dass die gescbicliteten Sande unter 

demselben eine geschlossene Decke bilden und nur in Erosionsprofilen 

zutage treten. Es steht] zu erwarten, dass di^ scliwebenden Mei- 

nungsverschiedenheiten in Balde durcli unparteiische Beobacliter eine 

endgiiltige Losimg erhalten. 

Die bier vorgetragene Ansicht wird diirch die nunmehr vorliegenden 

Aufnahmen der ostpreussischen Moranenlandscliaften durch die Be- 

amten der Landesanstalt gestarkt. Audi bier treten offenbar unter 

einer hangenden Gescbiebemergeldecke die liegenden Sande in Ero¬ 

sionsprofilen zutage und sind keineswegs Aufsdiiittungen auf den Ge- 

scbiebemergel. 

Eine voraussetzungslose Beobachtung ist also nicbt imstande, 

macbtige Aufscbiittungsmoranen zu erweisen; es ist erfreulich, dass 

aucb Tornouist zu abnlicben Ergebnissen kommt (9) und den Auf- 

pressungen eine sehr grosse Bedeutung im Aufbau der Landsdiafts- 

formen der welligen Gebiete zuscbreibt. 

Einen wesentlicb anderen, moderneren — d. b. nach Klarbeit 

binstrebenden und sicb nicbt auf blosse Bescbreibung bescbrankenden 

— Standpunkt zu diesen Fragen nimint Werth ein. Er bat zuerst 

erkannt, dass die Oberfiacbengestaltung dieser welligen Gebiete nicbt 

durcb blosse Ablagerung erklart werden kann, sondern dass bierbei 

ein Abtragungsprodukt der normalen ebenen Grundmoranenlandschaft 

Torliegt. 

Den Grund der abtragenden Tatigkeit siicbt er in subglazialen 

Scbmelzwassern, die radial unter dem Eise stromten und unter bobem 

Drucke stebend ibre abtragende Wirkung ausiibten. Hier treten 

gleich zwei Schwierigkeiten auf. Einmal ist es fraglicb, ob tatsach- 

lich derartige Druckwirkungen subglazialen Scbmelzwassern zukommen. 

Dann aber ist es hocbst merkwiirdig, dass diese so auffallend parallel 

miteinander verlaufen und sicb nur auf bestimmte Zonen — ocler 

Pbasen — des Inlandeises bescbranken. 

Einen anderen Standpunkt nebme icb daber ein. In einer Frage 

stimme icb mit Werth vollkommen iiberein. Der wirre Linienscliatz 

dieser Gebiete ist offenbar ein Abtragungsprodukt der Grundmoraneii- 

landschaft und unter einem Eise entstanden, das junger ist als das- 

jenige, welcbes die Grundmoranen vorber aufscbiittete. Aber die ab- 
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tragenden Krafte erblicke ich nicht in den subglazialen Scbmelzwasser- 

stromungen sondern in dem Gletscher selbst und zwar — wie ich gleich 

auseinandersetzen werde — darin, dass durcli gewisse Umstande das 

Eis gezwungen wurde linear abzutragen, nicht flacbenhaft. Beweise 

hierflir erblicke ich in mehreren Tatsachen. 

Die wirr angeordneten Hilgel der welligen Gebiete lassen sich 

deutlich zu grossen Systemen anordnen, die alle in ihrer Langsachse 

senkrecht zu dem Eisrande stehen und auffallend an Drumlins er- 

innern. Einige Hiigel sind daher von Wolff schon tatsachlich in 

Schleswig-Holstein als Drumlins beschrieben worden, andere in Pommern 

von Keilhack. Die Drumlinnatur der iibrigen wird darum bestritten, 

weil sie ihren alpinen Vorbildern nicht genau ahneln. Hierbei sollte 

man doch bedenken, dass das Inlandeis ganz andere Formen schafft 

als die alpinen Gletscher. Ich gebe den Drumlins eine viel grossere 

Variabilitatsbreite und bezeichne als Drumlins alle diejenigen Hiigel 

und Hiigelsysteme, die in mehr oder weniger klarem Masse im Sinne 

der Eisbewegung gerichtet sind. Besonders fiir die Umgebungen von 

Ratzeburg und Plon habe ich diese Eigentiimlichkeiten schon karto- 

graphisch festgelegt und werde diese Karten gelegentlich publizieren. 

Diejenigen meiner Fachgenossen, die sich fiir diese speziellen Fragen 

interessieren, verweise ich nur aiif die vorliegenden Messtisch- 

blatter, avo diese Formen nachgepriift werden konnen. 

Ein zweites wichtiges Argument bilden die Fohrden, die ich als 

durch Eisdruck umgeformte Erosionstaler auffasse. Die Moranen- 

landschaft Schleswig-Holstein lag friiher sicher holier als heute und 

auf ihrer ostlichen Abdachung bildeten sich nach dem Abschmelzen 

der Gletscher Taler ahnlich denen, wie wir sie am Nordabhange der 

Liineburger Heide kennen. Diese Taler sind dann durch jiingere Eisbe- 

deckung umgeformt. Beweise dafiir sind einmal das ungleichmassige 

Gefalle dieser Taler, was bei normalen Erosionstalern ganz unbekannt 

ist, wohl aber bei glazial umgeformten Talern vorkommt, wie es 

Werth fiir diese Gegenden zum ersten Male richtig betont hat, im 

Gegensatz zu den sehr komplizierten bisherigen und nachherigen Er- 

klarungen. Viel wichtiger ist aber das Ende der Fohrden. Dieses 

bildet an den meisten Stellen einen deutlichen Zirkus, wie er nur 

bei glazial umgeformten Talern vorkommt und in den Alpen am 

schbnsten durch das Ostende des Comersees vertreten wird. Beson¬ 

ders schon ist dieser Zirkusschluss — von jiitischen mir unbe- 

kannten Erscheinungen abgesehen — bei der Flensburger und Apen- 

rader Fohrde zu beobachten. Wer iiberhaupt mit dem glazialen 
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Formenschatz vertraut ist, sieht sofort, dass es sich hier um glaziale 

Erosionsformen handelt und zwar nicht um solche der subglazialen 

' Schmelzwasser, sondern um solche des Gletschereises selbst. 

Dafiir sprechen auch alle iibrigen Beobachtungen. Alle diese 

wirren Landschaftsformen sind — wie ich zum ersten Male auf Grand 

noch sehr liickenhafter Tatsachen ausfiihrte (6, 7) — durcb die ab- 

tragende Tatigkeit des Eises selbst entstanden, und zwar hat dieses 

vielleicht weniger abtragend, als vielmehr umformend gewirkt. Ein- 

leuchtender als durch die schon oft zitierte Arbeit von Hess von 

WiGHDORFF kann meine Erklarung kaum bewiesen werden. Aber auch 

an anderen Stellen, wo das Beobachtungsmaterial weniger reich ist 

und insbesondere die Bohrungen fehlen, ersehen wir immer klarer, 

dass in diesen hiigeligen Gebieten die glazialen Schichten stark ge- 

quetscht und gestort sind, der obere Geschiebemergel offenbar nur 

noch an sehr wenigen Stellen ungestort liegt, sondern zumeist nach 

seiner Ablagerung stark gestort und gefaltet wurde. Ich ver- 

weise auf die schon mitgeteilte Literatur. Solche Landschaftsformen, 

die durch nachtragliche Umformimg und Abtragung ebener Grund- 

moranenlandschaften entstanden sind, habe ich Exa rationsland- 

schaften genannt. 

Hier treten sofort drei Komplexe von Fragen auf. Einmal, sind 

solche Exarationslandschaften durch die lineare Abtragung ent¬ 

standen , welche Grlinde veranlassten den Gletscher linear, nicht' 

flachenhaft abzutragen? 

Sodann, warum beschranken sich diese Exarationslandschaften 

nur auf einige Teile des Hinterlandes der baltischen Endmorane und 

lassen flache Grundmoranenlandschaften dazwischen liegen? 

Drittens, welche Beweise sprechen dafiir^ dass tatsachlich die 

Umformung der Grundmoranen jiinger ist, als die Vereisung, welche 

dieselben aufschiittete ? 

1. Die Griinde, die an Stelle einer flachenhaften, eine lineare. 

Abtragung bedingten, mochte ich in der Oberflachengestaltung des 

Gebietes erblicken, welches die Gletscher bei ihrem Vorriicken vor- 

fanden. War diese verbaltnismassig eben, so tragen die Gletscher 

flachenhaft ab, war diese aber uneben, so konzentrierten sie ihre 

abtragende Tatigkeit auf die schon vorhandenen Tiefenlinien, in 

unserem Falle die Fohrden. Aber die Wirkungen der Gletscher 

gingen weiter, denn die abtragenden und umformenden Krafte be¬ 

schranken sich nicht nur auf die Fohrden, sondern finden sich bald 

mehr, bald weniger ausgepragt auch in den breiten, zwischen den 
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