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Stelie bemerkt, dnrch genaue Untersuchung von Nahbeben mittelst 
ausreicliender seismographischer Aufzeichnungen und rechnerischer 
Verwertung derselben gelingen wird, die Herdtiefen solcher Beben 
unzweifelhaft festzustellen und dadurch Anhaltspunkte fiir die Losung 
von Fragen zu gewinnen, welcke durch geologische Hypothesen 
allein nieht mit Sicherheit zu beantworten sind. 

B. IJnter der Redaktion der deutsclien geologisclien Gesellscliaft. 

Fortschritte in der geologisclien Erforschung Sclileswig- 
Holsteins. 

Von C. Gagel. 
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Nachzutragen ist zu der Zusammenstellung Strucks: 

v. Fischer-Benzon : Die Moore der Provinz Schleswig-Holstein. Hamburg 1891 

Friedrich : Beitrage zur Geologie Liibecks (Mitt, geogr. Ges. Liibeck. 1910). 
— Der Geologische Aufbau der Stadt Liibeck und ihrer Umgebung. Festschrift 

fiir den XVII. Deutsclien Geograplientag Liibeck 1909. 
Gagel: Geolog. Notizen von der Insel Fehmarn und auf Wagrien II. J. pr. 
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Werth : Geologische Karte von Preussen und benachbarten Bundesstaaten. Liefe- 

rung 108, 140, 155, 168 nnd 176 (im Erscheinen begriffen). 

— Ergebnisse von Bohrnngen. Mitteilnngen aus dem Bohrarckiv der kgl. geol. 

L. A. 1903. Bd. XXIV. 1904. Bd. XXV. 1907. Bd. XXVIII. 1910. Bd. XXXI. 

1911. Bd. XXXII. 

Naclitrag wakrend des Druckes. 

In einem im Drnck befindlichen Aufnakmebericht liber die Kartierung 

bei Hamburg berichtet W. Kort iiber einige wichtige Bohrungen bei Lockstedt 

(NW Hamburg), die aucli fur dieses Gebiet nun die Ablagerungen dreier Eis- 

zeiten tibereinander in denselben Profi 1 en zeigen (wie die Bohrungen 

bei der Schlossbrauerei Kiel und bei Elmshorn). 

Diese Bohrungen ergaben 

2—5 m Oberen Geschiebemergel 

etwa 20—25 m fluvioglaziale Bildungen 

etwa 25 m Geschiebemergel der Haupteiszeit (entsprechend dem 

m&chtigen und ungemein tief verwitterten Unteren Ge¬ 

schiebemergel bei Glinde-Utersen-Schulau) 

etwa 200 m fluvioglaziale Bildungen, z. T. mit Sapr op e 1 schichten 

etwa 1,5 m tiefsten Geschiebemergel (bzw. in einer Bohrung ganz 

groben Kies) mit sehr viel Tertiarmaterial. 

Damit ist also auch im Stidwesten der Provinz das Vorkommen dreier 

Eiszeiten durch drei tibereinanderliegende Geschiebemergel und deren Trennung 

durch zwei Interglazialbildungen einwandfrei erwiesen, denn zwischen Oberem 

und Unterem Geschiebemergel liegt stratigraphisch das sehr schone Interglazial 

von Glinde-Utersen-Schulau, zwischen dem unteren und untersten Geschiebe¬ 

mergel die 200 m fluvioglazialen Bildungen mit Sapropelschichten entsprechend 

den von Gottsche angegebenen Interglazialen von Dockenhuden, Nienstedten 

etc., die mit ahnlich machtigen fluvioglazialen Sedimenten verbunden sind. 

Bei den entsprechenden Bohrungen bei der Schlossbrauerei Kiel ist zwar 

nur der Obere vom Unteren Geschiebemergel durch Interglazialtorfe und Yer- 

witterungszonen getrennt, zwischen dem Unteren und Untersten Geschiebemergel 

liegen aber dort 95 m fluvioglaziale Bildungen und ein Wasserhorizont mit der- 

artigem artesischem Druck, dass damit ebenfalls eine liber ein ungemein grosses 

Gebiet reichende, sehr machtige Trennungsschicht erwiesen ist. 

Schleswig-Holstein ist der einzige grossere und in sich abge- 
schlossene Teil des norddeutschen Flaclilandes, von dem schon frtih 
eine vollstandige, nach einlieitlichen Gesichtspunkten bearbeitete und 
in grosserem Massstab dargestellte Karte vorlag, die fur ihre Zeit 
vorztigliche Karte von L. Meyn. 

Von dem Erscheinen dieser Karte bis zum Jahre 1899, bis die 
Spezialkartierung seitens der pr. geol. Landesanstalt in Holstein be- 
gann und noch dartiber hinaus sind eine grosse Anzahl verdienst- 
licher Arbeiten zur Geologie Schleswig-Holsteins veroffentlicht, ich 
nenne hier nur ZmsE, Gottsche, Haas, Stolley, Petersen, Struck, 

die unser Wissens iiber dieses Gebiet in melireren und z. T. recht 
wichtigen Punkten erheblich verweiterten und ertieften, dock wurde 
in betreff der wesentlichsten Frage des norddeutschen Diluviums, 
deren Losung seither immer dringlicher wurde, auch von ilmen keine 
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zwingenden und allgemein anerkannten Beweise und keine ab- 
schliessende Forderung geliefert. 

Audi nadi diesen Arbeiten blieb es eine offene Frage, wieweit 
nun eigentlich das junge — Obere — Diluvium nach Westen reichte, 
in welchem Umfange das altere „Untere“ Diluvium im Osten des 
Landes zutage trate, ob es ein durchgreifendes petrographisches 
Kriterium zur Unterscheidung speziell des ,,Unteren“ und ,,Oberen “ 
Geschiebemergels gabe, und ob die machtigen Moranen des Ostens, 
die immer im wesentlichen auf Grand ihrer blaugrauen Farbe ins 
Unterdiluvium gestellt worden waren, wirklich altere Moranen einer' 
frtiheren Eiszeit waren. 

Zur Losung dieser brennendsten Frage der Diluvialgeologie 
Norddeutschlands, der der Verbreitung uud der Grenze des jungen 
Oberen Diluviums — ob dieses noch im Westen der Halbinsel 
vorhanden sei und eventuell die Elbe iiberschritte — wurde 
dann im Jahre 1900 seitens der kgl. pr. geol. Landesanstalt die 
Kartierung eines durchgehenden Streifens in Stid-Holstein-Lauenburg 
in Angriff genommen, die von den beiden grossen, siclier ober- 
diluvialen Endmoranen Mecklenburgs und dem zwischen bezw. hinter 

diesen liegenden, siclier oberdiluvialen Geschiebemergel ausgehend, 
Schritt ftir Scliritt die Verbreitung dieses sicheren Oberen Geschiebe¬ 
mergels nacli SW bezw. W verfolgen sollte. 

Wenn die Kartierung dieses Landstreifens quer durch die Halb¬ 
insel von Travemtinde bis Lauenburg und bis Hamburg auch noch nicht 
ganz abgeschlossen ist, so sind die wesentlichen Resultate docli be- 
reits sicher zu tibersehen. Diese Resultate der Kartierung wurden 
noch wesentlicli erganzt und erweitert durch eine grossere Anzahl 

ungewohnlich ausgedehnter oder ungemein tiefer Aufschlussarbeiten 
in der Provinz: Bau und Erweiterung des Kaiser Wilhelm-Kanals, 
Bau einiger Bahnlinien und Niederbringung einer grosseren Anzahl 
tieferer Bohrungen im Westen, speziell im Salz- und Erdolgebiet bei 
Heide, aber auch in der Gegend von Kiel und Hamburg. 

Durch diese von den beiden grossen, unbestritten oberdiluvialen 
Endmoranenzugen ausgehendeSpezialkatierungund die anschliessenden 
Untersuchungen wurde erwiesen, dass sich das junge = Obere 
Diluvium in z. T. ungeahnter Machtigkeit bis weit in den Siidwesten 
und Westen der Provinz ltickenlos verfolgen lasst, dass es bei Haar- 
burg sicher die Elbe tiberschreitet (es liegt dort ebenso auf gleicli- 

artigen Interglazialbildungen wie NO der Unterelbe und bei Ltine- 
burg ebenso auf interglazialen Verwitterungszonen wie. bei Ratzeburg 
und Schwarzenbek), dass es sowohl im Osten (Ratzeburg, Kiel) 
wie im Westen (Grtinenthal, Siiderstapel, Elmsliorn, Hamburg) nicht 
nur von Interglazialbildungen (Torfen und z. T. von marinen 
Schichten mit gemassigter Fauna) sondern auch von sehr mach¬ 
tigen alteren Verwitterungszonen unterlagert wird, dass dasselbe 
ungemein intensiv verwitterte altere Diluvium, das bei Ratzeburg 
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Sliderstapel, Grtinenthal, Elmshorn, Schwarzenbek nnter dem frischen, 
Oberen Diluvium liegt, im Westen der Provinz auch neben dem 
jungen frischen Diluvium in die Hohe kommt und im aussersten 
Westen oberflachenbildend auftritt (Gegend von Sliderstapel, Elms¬ 
horn, Husum, Sylt, Fohr); dass dieses tiefgriindig verwitterte, altere 
Diluvium des Westens auf grosse Erstreckung hin von einem 
ausserordentlich fossilfuhrenden Muschelhorizont unterlagert wird 
(der nach den Erfahrungen am Kaiser Wilhelm - Kanal nur zur 
Eemzone [alteres Interglazial] gehoren kann), bei Elmshorn (ebenso 
wie bei Liineburg) noch von einer alteren, interglazial intensiv 
zersetzten Entkalkungs- und Verwitterungszone unterlagert wird, auf 
Sylt aber noch auf einem alteren, stark gefalteten und oben flack 
abradierten bezw. eingeebneten Diluvium mit einer Sandscliliffzone 
und vielleicht ebenfalls noch auf einem alteren Interglazial liegt. 
Es sind somit in Schleswig-Holstein jetzt auf grossere Erstreckung. 
hin Ablagerungen dreier verschiedener Eiszeiten nachgewiesen, die 
durch interglaziale, fossilfiilirende Neubildungen und zwei interglaziale 
Yerwitterungszonen sehr scharf getrennt sind, und zwar durch Yer- 
witterungszonen, in denen die Machtigkeit und Intensitat der Zersetzung 
(13 — 28 m) ganz ausserordentlich stark die der postglazialen Yer- 
witterung (1,5—2,5 m) libertrifft. 

Ob die in Yerbindung mit sehr machtigen fluvioglazialen Sedi- 
menten im unteren Elbtal auftretenden marinen Interglazialbildungen, 
die von sehr erheblich machtigen Moranen liberlagert und auch noch 
von Grundmoranen bzw. ganz groben Iviesen unterlagert werden, 
zum ersten Interglazial gehoren und der sie tiberlagernde macktige 
Geschiebemergel ,,Untereru ist, d. h. zur Haupteiszeit gehort, wie 
Gottsche von vornherein annahm, ist noch nicht mit Sicherkeit er- 
wiesen aber noch weniger widerlegt. Die Entscheidung dariiber wird, 
wenn nicht schon durch den Abschluss der Kartierung bei Hamburg, 
so doch m. E. durch Berucksichtigung und Verwertung der Machtig¬ 
keit und Intensitat der Yerwitterungserscheinungen in der hangenden 
machtigen Morane zu erreichen sein. 

Cber den Yerlauf der grossen jungdiluvialen Endmoranenzlige 
haben, neben den Forschungen -Gottsches, die von K. Struck Auf- 
klarung gebracht, der insbesondere in der weiteren Umgebung der 
Llibecker Mulde und in Ostholstein diesen Bildungen nachging — 
allerdings neben vielen wertvollen Angaben iiber tatsachliche Yor- 
kommen auch mancherlei Konstruktionen liber die Zusammenhange 
brachte, die lebhaften Widerspruch hervorriefen. Es kann aber auch 
nicht verkannt- werden, dass die diesbeziiglichen Verlialtnisse in Ost¬ 
holstein gewisse Schwierigkeiten und Besonderlieiten bieten und sick 
nicht restlos und ohne erheblichen Zwang in unsere aus den uckermarki- 
schenund markischen Yerhaltnissen abstrahierten Deflnitionen und Yor- 
stellungen von der norddeutschen Endmoranenlandschaft und Grund- 
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moranenlandschaft einfugen lassen, so dass das letzte Wort iiber diese 
Dinge wohl noch nicht gesprochen ist. 

Ob es aber berechtigt ist, wegen dieser spezifisch ostholsteinschen 
Besonderheiten auf die sonst als so brauchbar erkannte Trennung 
von Endmoranenlandschaft nnd Grundmoranenlandschaft zu ver- 
zichten, erscheint zum mindesten sehr fraglich. Audi hier wird 
die Entscheidung erst nach exakter Kartierung moglich sein. Em 
anderer Teil dieser grossen Endmoranen bei Ratzeburg-Molln ist 
durch die Spezialkartierung genau abgegrenzt und iestgelegt. Aber 
auch hier hat es sich erwiesen, dass die bei Ratzeburg-Molln sehr 
klaren Yerhaltnisse schon unmittelbar weiter stidwestlich erheblich 
verwickelter werden und die Auflosung des Gebietes in Grund- und 
Endmoranenlandschaft stellenweise kaum moglich ist; der grosse 

Sandr, das wesentlichste Kriterium des Hauptmoranenzuges, stosst dort 
auf erhebliche Erstreckung direkt an ein fast rein aus Grundmorane 
aufgebantes Gebiet. 

Ausser den beiden schon langer bekannten oberdiluvialen Haupt- 
endmoranen, von denen die Yerfolgung des sicheren oberen Dilu¬ 
viums bis zu seiner aussersten Grenze ausging, ist durch die Kar¬ 
tierung noch das Vorhandensein einer weiteren, sehr machtigen ober- 
diluvialen Endmorane festgestellt, die ziemlich weit vor der sud- 
lichen Hauptendmorane in der Gegend von Geesthacht, Lauenburg, 
Boitzenbug liegt und als siidliche, aussere Endmorane oder Aussen- 
morane bezeiclmet werden mag, aber ebenfalls noch lange nicht die 
ausserste Yerbreitung des oberen Diluviums bezeichnet. Sie ist, was 
Massenhaftigkeit und Pragnanz der orographischen Erscheinung an- 
betrifft, der stidlichen Hauptendmorane mindestens gleich, der so- 
genannten, „grossen“ (Nordlichen) Hauptendmorane in Schleswig- 
Holstein aber erheblich iiberlegen, wie denn uberhaupt die sogenannte 
,,grosseu Endmorane in Holstein-Lauenburg ihren Namen ziemlich 
zu Unrecht tragt. 

Bemerkenswert ist die vielfach erwiesene Tatsache, dass auch 
in Holstein der obere Geschiebemergel glatt und ohne Unterbrechung 
von Osten her iiber die jungen Endmoranen hinliber bezw. durch sie 
hindurch geht — so in der Gegend von Ratzeburg-Molln — und 
sich von ihnen aus ganz luckenlos und ununterbrochen bis an die 
Elbe verfolgen lasst und somit dadurch auch hier der unumstossliche 
Beweis erbracht ist, dass diese grossen, jungdiluvialen Endmoranen 
keine eigentliche „End“moranen sind, die das Ende und die ausserste 
Verbreitung einer ganzen Eiszeit bedeuten wie die Jungendmoranen 
im Alpenvorland, sondern dass es Rlickzugsbildungen einer schon 
im Abschmelzen begriffenen Eiskappe sind, deren Maximalausdehnung' 
eine viel erheblichere und weitergehende war, ansckeinend aber nicht 
(oder nur in sehr geringem Masse) durch deutliche Endmoranen- 
walle bezeichnet ist. 
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Bemerkenswert ist es ferner, class nack den biskerigen Ergeb- 
nissen nnr vor der ,,sudlichen“ — bzw. in Schleswig-Holstein 
der westlicken — Hauptendmorane ein ausgedeknter Sandr vorlianden 
zu sein sckeint, dass dagegen die sogenannte „grosse“ (nordlicke) 
Hauptendmorane in Ostkolstein keinen irgendwie wesentlichen Sandr 
veranlasst hat, der auck nur im entferntesten sick mit den grossen, 
fast den ganzen Westrand der schleswig-holsteinischen fruchtbaren 
Hiigellandschaft begleitenden und wie es sckeint an die „sudlicke“ 
(liier westliche) Hauptendmorane gebundenen Sandrflacken vergleichen 
lasst. Wie sich die beiden vom ostlichen Odergebiet bis nach Lauenburg- 
Ostholstein so seharf und deutlick getrennten, grossen Endmoranen- 

ztige: die sudliche Hauptendmorane und die „grosse“ (nordlicke) End- 
morane in Ostholstein und jenseits der Eider verhalten, ist nock 
nicht ganz klar; es hat fast den Ansckein, als ob sie sick mindestens 
jenseits der Eider nicht mehr trennen lassen, bezw. class die „grosse“ 
(nordlicke) Endmorane dort entweder mit der „sudlicken“ Hauptend¬ 
morane sich yereinigt oder in der ,,Grundmo r anenl an ds ch aft “ ver- 
sckwinclet, wie sie ja auck im eigentlichen Ostkolstein auf grosse 
Strecken yon clieser ,, Grundmoranenlandschaf t‘‘ anscheinend nicht 
mehr zu trennen ist. 

An einer einzigen Stelle Jiegen auck vor der ostholsteinischen 
,,grossen“ Endmorane, wenn auck kein eigentlicker Sandr so dock 
fluvioglaziale Sedimente in bemerkenswertem Umfange, namlich in 
der ltibiscken Mulde, die von clen Schmelzwassern der „grossen“ 
Endmorane her mit Sanclen und Tonen in erheblickem Masse auf- 
gefiillt wurde. Diese Schmelzwasser bildeten in der Ltibiscken Mulde 
zwischen der Endmorane und dem im Siiden vorliegenden hoken 
Diluvialplateau einen Stausee, in dem sie ihre Sedimente nieder- 
scklugen und aus clem sie nach Siiden durch das Tal der Delvenau- 
Stecknitz unci das Tal des Ratzeburger Sees mit den daran an- 
stossenden, jetzt yerodeten Trockentalern Abfluss nacli dem grossen 
Urstromtal fanden. 

Die jeweiligen Wasserstande dieses Stausees sind durck sekr 
schone Terrassen bezeicknet, sowohl durck Aufsckuttungs- als durck 
Abrasionsterrassen. 

Bemerkenswert ist ferner, dass wakrend bis zum Jahre 1900 
fur die obere Grundmorane („Blocklehm“) der Cimbriscken Halbinsel 
eine Macktigkeit von liochstens 2 — 2,5 m angenommen wurde, durck 
clie Kartierung erwiesen wurde: erstens dass der unbezweifelbare, kinter 
der stidliclien Hauptendmorane bei Ratzeburg gelegene obere Ge- 
sckiebemergel Maclitigkeiten von 12—18—27—35 m, kinter der 
,,grossenu Endmorane bei Kiel 24—40 m erreicht, dass ferner dieser 
unzweifelhafte, obenein auf interglazialen Torfen unci Verwitterungs- 
zonen (Ratzeburg, Kiel) liegende obere Geschiebemergel grosstenteils 
eine blaugraue Farbe hat und besonders zahlreich und als ckarakteristi- 
sche Ersckeinung grosse Sckollen von verscklepptem Tertiar entkalt, 
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zwei Kennzeichen, die friiher als besonders zuverlassige Kriterien 
des „Unteren“ Geschiebemergels betrachtet wurden, dass also damit 
und seitdem der Verlauf der grossen Endmorane in Schleswig-Hol¬ 
stein bekannt ist, erwiesen ist, dass diese machtigen, blaugrauen, 
oberflachenbildenden Grundmoranen des Ostens, die friiher allesamt 
ohne weiteres flir „Untere“ gelialten wurden, ebenfalls Obere sind. 
Bei einem Teil dieser machtigen Grundmoranen des Ostens konnte 
durch zahlreiche Brunnenbohrungen und den Verlauf des einheitlichen 
Grundwasserhorizonts unter ihnen mit einer an Sicherheit grenzenden 
Wahrscheinlichkeit erwiesen werden, dass sie Machtigkeiten von 50 
bis 80 m und dartiber erreichen, dass sie dadurch weit unter Ostsee- 
niveau herunterreichen, dass trotzdem die unterliegenden Sandschich- 
ten anscheinend frei von mariner Fauna sind. 

Auffallig ist bei einem sehr grossen Teil dieser oberen Grund¬ 
moranen der ungewohnlich hohe Kalkgehalt, der oft 20—25°/o er- 
heblich iiberschreitet und der hohe Gehalt an Kreidebryozoen („Ko- 
rallenmergel“), der darauf hindeutet, dass bei der Bildung dieser 
oberen Grundmoranen besonders grosse Mengen von Schreibkreide 
verarbeitet wurden, was, ebenso wie der schon vorher erwahnte 
Gehalt an grossen unverarbeiteten Tertiarschollen, ein bemerkenswerter 
Hinweis auf ganz junge, vor Ablagerung des Oberen Diluviums er- 
folgte tektonische Bewegungen ist, die die bis daliin tief begrabenen 
alteren Schichten von neuem den Angriffen des Inlandeises aussetzten. 

Es ist mehrfacli versucht worden, diese grossen Endmoranenzuge 
entweder mit den alpinen Jung-endmoranen Oder mit den Btilil- 
moranen der Alpen zu vergleichen. Gegen die letztere Paralleli- 
sierung spricht nach dem jetzigen Stande der Wissenschaft vor allem 
der Umstand, dass unter bzw. in dem machtigen oberen Geschiebe- 
mergel, der mit diesen grossen Endmoranen in Verbindung steht, 
weder durch die Kartierung noch durch die gewaltigen Aufschltisse 
am Kaiser Wilhelmkanal die geringsten Spuren einer Zweiteilung* 
oder sonstiger Anzeiclien, die auf die Existenz eines Analogous der 
Achen-Schwankung oder uberhaupt einer grosseren Oszillation hin- 
deuten, gefunden sind, sondern dass dieser Obere machtige Geschiebe- 
mergel anscheinend ganz einheitlich ist und tiberall, so wo hi 
vor wie hinter diesen Endmorakenziigen, auf denselben inter- 
glazialen Torfen mit Brasenia purpurea, Carpinus etc. sowie auf 
denselben, sehr machtigen Verwitterungszonen liegt (Grtinental 
Kiel, Ratzeburg). Wenn im Sudwestbaltikum ein Analogon des Buhl- 
stadiums vorhanden sein sollte, so liegt es aller Wahrscheinlichkeit 
nach in der Ostsee bzw. auf den danischen Inseln, wo ja ebenfalls 
sehr erhebliche Endmoranen vorhanden sind, deren zugehorige Grund¬ 
moranen aber wenig machtig sind und auf sehr erheblichen, frischen 

Diluvialsanden liegen. 
Dagegen bildet die so auffallige Verdoppelung des Hauptmoranen- 

zuges von Hinterpommern bis zur Eider und die Begleitung durch 
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einen riesigen Sandr eine sehr merkwiirdige Analogie zu den zwei- 
teiligen Jung-Endmoranenztigen des Alpengebietes, nnd auck die 
Machtigkeit mid Frische der Formen bilden Gegenstiicke dazu, wahrend 
wiederum, wie schon erwahnt, die Jung-Endmoranen anscheinend 
wirkliche „End“moranen sind, was bei nnseren grossen Moranen- 
ziigen nicht zutrifft. Es kann also nach nnseren jetzigen Erfahrungen 
nur gesagt werden, dass der Gang der diluvialen Ereignisse in den 
Alpenlandern nnd im Stidwestbaltiknm anscheinend nicht iiberein- 
stimmend verlaufen ist, sondern erhebliche Unterschiede anfweist. 

Sehr bemerkenswert ist ferner, dass an sehr verschiedenen Stellen 
der Provinz (Sylt, Kaiser Wilhelmkanal, an verschiedenen Stellen in 
Lauenburg etc.) ansserordentlich diinn nnd schon gebankte, nm nicht 
zn sagen geschiclitete Grundmoranen vorkommen, deren Banke teil- 
weise ans abwechselnd sehr verschiedenartigem Material (anfge- 
arbeitetem Alttertiar, Brannkohlenschichten etc.) bestehen nnd z. T. 
sehr anffallend an die Abbildnngen der gronlandischen Inlandeis- 
Grundmorane erinnern. 

Anch dass die geschichteten, grossenteils mehr oder minder 

stark Kreidebryozoen ftihrenden Spatsande („Korallensande“), die 
bis dahin als sicherstes Kriterinm des ,,Unteren“ Diluviums galten, 
ebensowohl im jungen Diluvium — auf Oberem Geschiebmergel nnd 
in den jungen Endmoranen — vorkommen, wnrde dnrch die Kar- 
tierung bei Ratzeburg (und die Endmoranenstudien Struck’s) erwiesen. 

Dass die machtigen, oberflachenbildenden Grundmoranen des 
stidlichen Holsteins Oberdiluviale, „Obere“ seien, wnrde nun nicht 
nur dadurch erwiesen, dass sie stratigraphisch von hinter der Haupt- 
endmorane aus nach SW. und W. verfolgt wurden, sondern auch 
wie schon erwahnt, dadurch, dass an den verschiedensten Stellen unter 
diesen jungen, frischen Moranen Interglazialbildungen mit Beweisen 
eines vor der Ablagerung dieser jungen Moranen herrschenden 
warmeren Klimas gefunden wurden und zwar nicht nur interglaziale 
Neubildungen mit Pflanzen und Tieren warmeliebenden Charakters 

{.Brasenia purpurea, Ilex, Tilia, Carpinus, Ostrea etc.), sondern 
auch sehr intensiv zersetzte Entkalkungs- und Verwitterungszonen, 
die unmoglich in cinem kalten Ivlima sich gebildet liaben konnen. 

Die wichtigsten dieser stratigraphisch und biologiscli als Inter- 
glazial gekennzeichneten Bildungen sind die Ablagerungen von Glinde- 
Utersen, die von ScHRodER und Stoller ungemein sorgfaltig unter- 
sucht wurden und aus marinen Tonen mit ausgesprochen gemassigter 
Fauna, sowie aus dartiberliegenden Torfen jedenfalls nicht arkti- 
schen Charakters bestehen, die Austern ftihrenden Ablagerungen 
von Hummelsbuttel-Hinschenfelde, die ebenfalls mit humosen Bildungen 
verkntipft sind, die Torfe mit Brasenia purpurea und den Arte- 
fakten des palaolithischen Menschen bei Lutjenbornholt-Grunenthal, 
das Interglazialmoor bei Holtenau-Kiel, die Interglazialbildungen bei 
Oldesloe, die Interglazialbildungen bei Schwarzenbek (u. Lauenburg). 
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Aus diesen Ablagerungen geht hervor, dass vor Ablagerung des 
jungen, Oberen Diluviums sich in den siidwestlichen Gebieten auf 
grossere Erstreckung bin ein Meeresteil befand, in dem eine clurch- 
aus gemassigte Fauna lebte und a lie auf kaltere Meere beschrankte 
und am Rande des Polareises lebenden Formen fehlten; (Formen, 
die an anderen Stellen Schleswig-Holsteins und in glazialen 
Schichten haufiger beobachtet sind) — dass darauf eine negative 
Strandverschiebung eintrat und dass auf dem trocken gelegten bezw. 
im Osten schon Festland gewesenen Gebiet sich eine ebenfalls ge¬ 
massigte und keineswegs arktische Flora ansiedelte, ehe die neue 
Eisinvasion eintrat. 

Die interglazialen Verwitterungszonen, die unter frischem 
jungen Diluvium liegen, sind beobachtet bei Ratzeburg (12 m ver- 
wittert unter 5—7 m frischem, blaugrauem Geschiebemergel), bei Elms- 
horn (27—35 m tief verwittert), bei Kruzen-Lauenburg, bei Griinen- 
thal, bei Stiderstapel (7—12 m unter 6—18 m jungem frischem Diluvium), 
bei Holtenau-Kiel (ebenfalls unter machtigem, frischem, blaugrauem 
Geschiebemergel und frischen Yorschiittungssanden). Die Zersetzung 
und Yerwitterung der alteren Schichten ist an diesen Orten, wie schon 
erwahnt, eine ungemein intensive und tiefgehende. Neben den 
vollig frischen jungen Moranen bei Siiderstapel, Elmshorn (und 
Burg?), die auf den intensiv zersetzten alteren Schichten liegen, 

kommen nun ebenso tiefgrtindig zersetzte altere Schichten in die Hohe 
und treten oberflachenbildend auf. 

Hier liegt also die wirkliche Grenze der letzten 
Yereisung, nicht in den grossen Endmoranen! 

Ebenso liegt ein Grenzpunkt zwischen frischen Ablagerungen 
der letzten Eiszeit und ganz verwitterten Ablagerungen der Haupt- 
eiszeit zwischen Emmerleff Kliff und Sylt und auch auf Folir zwischen 
Siiderende und Gotingkliff bezw. Utersum. Bemerkenswerterweise 
sind auf diesem alteren, tiefgrtindig verwitterten Diluvium im Westen 
der Provinz die einzigen Ob erflachenfunde anscheinend palao- 
lithischer Artefakte (,,Solutreformen“ ?) gemacht worden, wahrend 
die anderen palaolithischen Artefakte im Diluvialprotil unter jungem 
Diluvium gefunden sind. 

Ausser diesen jtingeren Interglazialbildungen unter dem frischen 
Oberen Diluvium sind nun aus Schleswig-Holstein auch noch altere 
Interglazialablagerungen (und altere Yerwitterungszonen) bekannt, 
die z. T. schon unter den hochgradig zersetzten und verwitterten 

Moranen der Haupteiszeit liegen. 
Hierher gehort vor allem der so ausserordentlich wiclitige 

marine Horizonc der Eemzone mit seiner Fauna aus z. T. recht 
warmeliebenden z. T. bereits ausgestorbenen Arten (Tapes aureus 

eemensis etc.), der zuerst bei Tondern erbohrt ist, wo er unter lluvio- 
glazialen Bildungen liegt und von machtigem, altesten Diluvium 
unterlagert wird, dann mehrfach in Form verschleppter Schollen ge- 
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funclen wurcle (Stensigmoos) unci neuerdings am Kaiser-Wilhelm- 
kanal (und in der Gegend von Siiderstapel?) z. T. erbohrt z. T. 
durch die Baggerarbeiten angeschnitten ist. 

Dass der ,,Tuul“, der alte (grossenteils submarine) Torf auf Sylt 
ins alteste Interglazial gehort, ist ebenso wie beim Interglacial 0. 
von Lauenburg mindestens sehr wahrscheinlich gemacht worden. 

Ausser diesen interglazialen Bildungen, die auf ein sehr gemas- 
sigtes Klima deuten, kennen wir nun aus Schleswig-Holstein noch 
eine ganze Anzahl glazialer fossilfiihrender Schichten, die sich 
unter den Bedingungen eines recht kalten Klimas z. T. unmittelbar am 
Eisrand gebildet haben mtissen. Das sind vor allem die Yoldiatone 
mit ihrer hocharktischen Fauna, die z. T. noch in erheblichen Mengen 
gekrizte Geschiebe fiihren und sich im wesentlichen am Schlusse 
der Haupteiszeit bezw. bei Beginn der letzten Yereisung gebildet zu 
haben scheinen, andererseits die sogenannten Dryastone, die am 
Schlusse der letzten Yereisung entstanden sind, bisher meistens fur 
postglazial gehalten wurden, wie sich aber durch die neuen Unter- 
suchungen am Kaiser-Wilhelmkanal und bei Ltibeck erwiesen hat, 
tatsachlich z. T. noch von siclier glazialen Bildungen (End- 
moranenkiesen, Grundmoranenbanken!) tiberlagert werden bezw. mit 
so 1 chen wechsellagern, sich zum erheblichen Teile also eben- 
falls unmittelbar am Eisrande gebildet haben mtissen. 

Diese „Dryastoneu enthalte nun z. T. eine hocharktische 
Flora (Salix polar is, Dryas octopetala in der ganz kleinblattrigen, 
gronlandischen Yarietat, etc.) z. T. eine Fauna von indifferenten 
Anadonten und kleinen arktischen bez. nicht an ein warmeres Klima 
gebundenen Formen (Planorbis Stromi, Valvaten, Limnaeen, Pisidien, 

Sphaerium duplication etc.). 

Diese ,,Dryastoneli zeigen eine ganz eigentlimliche, petro- 
grapliische Bescliaffenlieit und diese auffallige Fazies z. T. mit der- 
selben oder mit wenig verschiedener Fauna hat sich nun in Ost- 
holstein offenbar noch ziemlicli lange nach Ktickzug des Eises weiter 
gebildet und geht, wie es scheint, erheblich tief in die Postglazial- 
zeit hinein, bis sie, z. T. ganz abrupt, von Bildungen anderen petro- 
graphischen Charakters und mit wesentlieh anderer Fauna abgelost 
wird. 

Am Kaiser-Wilhelmkanal liegt an mehreren Stellen etwa 3I± m 
liber der Unterkante dieser „Dryastoneu und eingeschaltet in sie eine 
ganz dtinne Schicht eines sehr ostracodenreiclien, humosen Faul- 
schlammes (Lebertorfs), liber der wieder dieselbe Facies der „Dryastoneu 

mit derselben Flora einsetzt wie darunter, und die offenbar eine 
wesentliche Klimaschwankung mit v o r ii b e r g eli e n d e n, sehr 
glinstigen Lebensbedingungen andeutet (Aquivalent der diinischen 
Allerodgyttja). Im alten Obereidertlial, am Ausgange des Flemhuder 
Sees folgen liber diesen Dryastonen plotzlich machtige, gescliichtete, 
fast fossilfreie Sande, die auf eine plotzliehe und erhebliche Yer- 
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grosserung der Transportkraft der bis dahin sehr tragen Gewasser 
deuten (unregelmassige Hebungeii im Oberlauf? feuchteres Klim a?). 

tJber die alteren, den Untergrnnd des Diluviums bildenden For- 
mationen sind ebenfalls wesentliclie Fortschritte in der Erkenntnis zu 
verzeichnen. 

Dass Pliozan in Form von Braunkohlenbildungen im Untergrunde 
Schleswig-Holsteins vorhanden ist, wurde durch die Diskussion der 
liber die Braunkolilen des Liibischen Gebietes bekannten Tatsachen 
wahrscheinlich gemacht; ebenso werden die Kaolinsande Sylts 
und pflanzenftihrende Tone ebenda neuerdings zum Pliozan 
gerechnet. 

Uber das marine Ober- und Mittelmiozan ist nichts wesentlich 
Neues bekannt geworden als dass das Mittelmiozan in den ,,Vier- 
landen“ (S. Hamburg) ungewohnlich hoch und dicht unter Dilu¬ 
vium liegt. 

Die Fauna des Holsteinschen Mittelmiozans ist durch Funde 
einiger Fossilreicher Mittelmiozangeschiebe (,,Holsteiner Gestein“) nicht 
unwesentlich bereichert. Der neuerdings gemachte Versuch, samt- 
lichen Limonitsandstein Sylts aus dem Mittelmiozan ins Pliozan zu 
versetzen, muss als verfehlt bezeichnet werden. 

Ferner wurden zahlreiche neue Beobachtungen iiber die unter- 
miozane Braunkohlenbildung bekannt, die von marinem Mittelmiozan 
liberlagert und von marinem Oberoligozan unterlagert wird. 

Im Untergrund von Hamburg, Kiel, Flensburg ist sie in grosser 
Verbreitung und Machtigkeit bekannt, fiihrt zahlreiche, allerdings 
meist sehr schwache Floze, und die Quarzsande dieser untermio- 
zanen Braunkohlenformation sind einer der sichersten und ergie- 
bigsten Wasserhorizonte der Provinz, die zum grossen Teil arte- 
sisches Wasser enthalten. 

Eingeschaltet in das terrestrische Untermiozan liegen — an- 
scheinend besonders an der Unter- und Oberkante -- dtinne Zwischen- 
lagen mariner Scliichten als Beweise fur vielfache Niveauschwan- 
kungen; dock ist der erneute Yersuch, aus diesen Grtinden die Grenze 
zwischen Unter- und Mittelmiozan in Holstein als nicht scharf bezw. 
nicht vorhanden hinzustellen, neuerdings von Koert auf Grand 
palaontologischer Erwagungen (Fehlen der spezifischen Mittelmiozan- 
fauna im Untermiozan) energisch zuruckgewiesen worden, nachdem 
v. Koenen schon trailer das Vorkommen einer spezitisch untermiozanen 
Fauna auf Grand von Geschiebefunden bei Liibeck dargetan hatte. 
Hier bei Liibeck sclieint namlich das terrestrische Untermiozan 
(Braunkohlenbildung) ganz zu fehlen und es sclieinen dort — wie 
schon erwahnt — nur jiingere Braunkolilen vorzukommen! 

Uber das Vorhandensein und die Verbreitung des marinen 
Oberoligozans im Untergrunde des unteren Elbtales an der Grenze 
Schleswig-Holsteins liegen wichtige Untersuchungen von Kort vor; 
es ist ausserdem durch Bohrungen bei Elmshorn und Heide sowie 

Geolofiisdie Rundschau. II. 29 
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bei Flensburg miter der untermiozanen Braunkohlenbildung nacli- 
gewiesen; liber seine Ansbildung und Fossilfiikrung in Schleswig- 
Holstein selbst sind wir bisher nur sehr mangelhaft unterrichtet, da 
die Bohrnngen bei Elmshorn nnd Flensburg noch nicht durchgear- 
beitet sind, das Material von Heide verloren ist. 

Mitteloligozan (Rupelton) ist nur durch Bohrungen und in Form 
einzelner verschleppter Schollen an der Oberflache bekannt geworden, 
scheint aber in der ganzen Provinz verbreitet zu sein, und enthalt 
z. T. eine auffallende Pteropodenfauna. 

Ferner wurde durch die Kartierung und durch umfangreiche 
sich daran anschliessende Untersuchungen erwiesen, dass das alteste 
Tertiar: Eozan und Paleozan im Untergrunde der Provinz in vorher 
ungeahnter Yerbreitung und Machtigkeit vorhanden ist, wahrend 
bis zum Jahre 1905 nur das eine Vorkommen von Untereozanton 
bei Hemmoor in Nordhannover sicher bekannt und das Auftreten 
von Untereozantonen auf Fehmarn und Fiinen wahrscheinlich ge- 
macht war. 

Den wichtigsten Aufschluss fur das gauze altere Tertiar lieferte 
die Bohrung Wohrden bei Heide in Ditmarschen (C. Gagel: Uber 
eozane und paleozane Ablagerungen in Holstein. Jalirb. pr. geol. 
L.-A. 1906. XXVII. 48—62), das iiberhaupt machtigste bekannte 
Tertiarprofil Norddeutschlands, in der von mindestens 140 m an 
(wahrscheinlich schon wesentlich holier) bis zu 888,2 m Tiefe nur 
tonig sandige (meistens kalkfreie oder kalkarme) tertiare Sedimente 
in vollig flacher, ungestorter Lagerung durchbohrt wurden. 

Diese Schichtenfolge erwies sich (unter etwa 140 m Alluvium, 
Diluvium und umgelagertem Tertiar) bis zu 247 m Tiefe als ober- 
miozaner Glimmerton, von da bis 340 (348?)m als sandiges, fossil- 
reiches, marines Mittelmiozan, von 340 (348?) m bis 390 m als unter- 
miozane Braunkohlenbildung 

von 390—585 m als grunlich-graue, kalkhaitige, z. T. Septarien 
fuhrende Oligozantone 

von 585—598 m wahrscheinlich obereozane graue Tonmergel 
mit Leda ef amygdaloides Sow etc. 

von 598—630 m griinliche, kalkreiclie, sehr fette Tonmergel 
mit einer reichen Fauna des Obereozans 
(Barton clay): Pleurotomen, die denen desUnter- 
oligozans und des Mitteleozans nahe stehen, 
Voluta ambigua u. V. scalaris Sow, Rimella 

rimosa, Mur ex ( Turritella, Dentalien, Lunuliten 
Xanthopsis etc. 

von 630—674 m fossilarmere, magere Tonmergel mit grossten- 
teils noch unbestimmter Fauna 

von 674—693 m Kalksandstein, Tonmergel, und sandig mer- 
gelige Schichten sowie kalkfreie Tone mit 
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Xanthopsis, Leda, Avicula, die sclion Unter- 
eozan sind 

von 695—793 m kalkreiche Tonmergel, Kalksandsteine, sandige 
Mergel paleozanen Alters, wechsellagernd 
mit kalkfreien Thonen mit Pecten corneus, 

Rimella fissurella, Leda oroides etc. 
von 713—888 m fast vollig kalkfreie, meistens sehr fette 

Tone, die nur oben noch vereinzelte Fossilien 
enthalten nach unten zu (bis auf radiolarien- 
ahnliche Reste) ganz fossilfrei werden nnd 
sicher ebenfalls paleozan sind, da dicht da- 
neben das Obersenon noch in reiner Kreide- 
fazies vorhanden ist. 

Diese fetten fossilfreien Tone enthalten 
mehrere Banke phosphorithaltigen Toneisen- 
steins. 

Wir haben hier also eine liickenlose nnd — abgesehen von den 
fehlenden tiefsten Schichten — vollstandige Schichtenfolge des 
Eozans nnd Paleozans, die znm erheblichen Teil dnrch sichere 
Fossilien belegt ist nnd dies alteste Tertiar als liber 300 m machtig 
erweist. 

Sehr glucklich erganzt wird unsere Kenntnis dieses altesten 
Tertiars dnrch zahlreiche kleinere Tagesaufschlusse in Schichten, die 
man frtiher zwar schon kannte, bei denen aber erst in letzter Zeit 
glhckliche Fossilfnnde die sichere Altersbestimmung ermoglichten. 

So erweisen sich die sehr charakteristisch beschaffenen fetten, 
plastischen, grossenteils kalkfreien bis kalkarmen Tone, die auf 
Flinen, Fehmarn („Taras“), bei Kellinghnsen, Schwarzenbek, Trittan 
nnd an manchen anderen Stellen in Holstein anftreten, sowohl 

dnrch ihre Fossilfhhrung (Pentacrinus subh as alt if or mis, Avicula sp. cfr. 

papyracea, Plagiolophus Wetherelli, Fusus trilineatus Sow) als dnrch 
die in ihnen auftretenden zahlreichen Schichten vulkanischer, basal- 

tischer Asche, die enorme alttertiare Basalternptionen beweisen, 
dnrch charakteristisch beschaffene Toneisensteingeoden mit mono- 
kotylen Holzern nnd Phosphorite mit Barytkristallen anf den Kluft- 
flachen, dnrch Barytkonkretionen und durch sehr charakteristische 
Faserkalke als identisch mit deni sicheren Londonton von Hemmoor 
in Nordhannover und besonders die verharteten vnlkanischen Aschen- 
schichten dieses Untereozans sind ein ungemein charakteristisches 
Gestein, das diese so sehr fossilarmen Schichten tiherall — auch in 
Bohrungen — zu identifizieren gestattet. (C. Gagel: Tiber die unter- 
eozanen Tuffschichten und die paleozane Transgression. Jahrb. pr. 
geol. L.-A. 1907. XXVIII. Seite 150—168.) 

Diese Untereozantone sind alle miteinander nicht anstehend sondern 

liegen als mehr oder minder grosse, wurzellose Schollen im oberen 
Diluvium versclileppt. (C. Gagel : Tiber das Alter nnd die Lagerungs- 

29* 
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verhaltnisse des Schwarzenbecker Tertiars. Jahrb. d. pr. geol. L.-A. 

1906. XXVII. Seite 399—417.) 
Dagegen ergab ganz neuerdings eine Bohrung bei Breiholz in 

Holstein folgendes Profit: 
0—33,5 m Diluvium. 

33,5 — 38,5 m Glimmerton und Braunkohlenton (Miozan). 
38,5—110,8 m braune, grfine, rote und grtingraue kalkarme 

Tone und Tonmergel. 
110,8 —113,2 m „Schieferartige Tuffschicbten“. Vulkanische 

verhartete Basalt - Asche unit der typisehen 
violetten Far be! 

113,2 —117,4 m schwarzliche bis graugriine Tonmergel. 
117,4—117,6 m Faserkalk. 
117.6— 118,5 m grunliche Tonmergel. 

118,5 —118,7 m Faserkalk. 
118.7— 133 m Schwarze bis grtinliche Tonmergel. 

133 — 134 m Grtinsand mit Flintsplittern (durch das Bohr- 
verfahren zerstossen!). 

134—156 m Schreibkreide. 
Hier sind also die vulkanisehen Aschenschicliten — zum ersten 

Mai in Holstein — anstehend im typisehen Untereozanton gefunden 
und — zum ersten Mai — darunter, auch in situ, die so charak- 
teristischen Faserkalke, die sonst immer nur als lose Stiicke in den 
Untereozanaufschlussen vorhanden sind. Der Grtinsand mit Flint¬ 
splittern in 133 —134 m Tiefe ist offenbar die paleozane Trans- 
gressionsschieht, die in der Ausbildung ganz der betreffenden Schicht 
in der Bohrung Breetze bei Bleckede entspricht; nur ist das tibrige 
Paleozan ganz auffallig reduziert, wie ja auch das gauze Obereozan 
und Oligozan fehlt. 

Ferner ergab sich aus der erwahnten Bohrung Wohrden, dass die 
glaukonitischen Kieselgesteine mit ihrer armlichen Fauna, die bei 
Heiligenhafen in grossen Schollen ,,anstehen“ und alsGeschiebe auf der 
Cimbrischen Halbinsel so verbreitet sind, tatsachlich nicht Senon oder 
Danien sondern Paleozan sind und noch holier im Profit liegen, als 
die Kalksandsteine der sogenannten ,,aschgrauen Eozan- (richtiger 
Paleozan-) Geschiebe“. 

Durch den Fund eines derartigen glaukonitisch kieseligen Ge- 
schiebes bei Flensburg (jetzt im Hamburger Museum), das ein grosses 
Exemplar der grossen, neuen, noch unbeschriebenen Pleurotomaria 
enthalt, die auch im IJntereozan von Hemmoor vorkommt, ist nun 
auch (fbenein palaontologisch erwiesen, dass diese glaukonitischen 
Kieselgesteine naliere Beziehungen zum Untereozan als zum Danien 
haben. 

Durch die Funde des paleozanen Grundkonglomerats (sogenannter 
Puddingsteine) aus grtinberindeten, abgerollten Flinten, mit verkieseltem 
Grunsandbindemittel, allerdings nur in Form von Geschieben, ist 

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



II. Besprechungen. 425 

des weiteren erwiesen, dass das Paleozan hier auf der Cimbrischen 
Halbinsel in grosser Verbreitung ebenso transgredierend auf der teil- 
weise abradierten Kreide liegen muss wie in England (Basis der 
Thanet sands bezw. der Reading beds) und Nord-Hannover (Hem- 
moor) und die einzelnen, so charakteristischen Flintgerolle dieses 
paleozanen Grundkonglomerats komrnen als diluviale Gescliiebe(,,Wall- 
steine“) ebenfalls weit verbreitet yor. 

Dass das alte und alteste Tertiar in ganz Holstein in ahnlicher 
Machtigkeit und Beschaffenheit verbreitet ist wie bei Wohrden lehren 
nicht nur die zahlreichen verschleppten Untereozan- und Paleozan- 
schollen sondern auch noch mehrfache Bohrungen, die es anstehend 
im Untergrunde getroffen haben, so die Bohrung Oland (Hallig), wo 
unter 33 m Alluvium. und 87 m Diluvium mehr als 322 m altes glau- 
konithisches Tertiar gefunden wurde. 

Ferner die Bohrung Dissau bei Liibeck, die 228 m Diluvium 
mit Tertiarschollen antraf, darunter 

228—304 m Miozan (meistens Glimmerton, vielleicht etwas 
Braunkohle) 

304—400 m Grunliche Tonmergel mit Kalksandsteinbanken 
(Alttertiar!) 

400—500 ?m Graugrtine, fette und sandige, kalk f r e i e Tone 
500—671 m Dieselben Tone mit Banken von hartem Griin- 

sandstein. 
Also auch hier im Untergrund von Liibeck und seiner Umgebung 

sind unter dem Miozan liber 340 m alttertiare Tone, Tonmergel 
und Grtinsandsteine vorhanden, in welchem Alttertiar, wie aus den 
anderen Ltibeeker Bohrungen und aus der Umgegend ersichtlich ist, 

Rupelton, (phosphorithaltigesUnteroligozan?) Eozan, anscheinend sogar 

Paleozan vertreten ist. 
Dass das alteste Tertiar, Eozan und Paleozan in derselben Aus- 

bildung auch noch weiter nach SW in Hannover vorhanden ist, ist 
ebenfalls durch Bohrungen reichlich erwiesen; es ist auffallig und 
bemerkenswert, dass die petrographische Entwickelung dieser grossten- 
teils so ungemein machtigen aber sehr fossilarmen, meistens kalk- 
freien, tonig-sandigen Schichten eine ungemeine Ahnlichkeit mit der- 

jenigen des Flysch hat, die z. T. in vollige Gbereinstimnimig 
(Fucoideen!) iibergelit. (Neben der Bohrung Wohrden, vor allem in 
den Bohrungen Eitelfritz bei Yastorf (Llineburg) und Breetze bei 
Bleckede ; vergl. Ergebnisse von Bohrungen. VI. —- Jahrb. pr. geol. 

L.-A. 1910 — 1911.) 
Unsere Kenntnis der Kreide auf der Cimbrischen Halbinsel 

wurde iiber das schon frtiher bekannte Vorkommen Senoner Kreide 
(Mucronaten und Quadratenschichten) bei Lagerdorf (Itzehoe) hinaus 
erganzt durch die Ergebnisse eine Anzahl Bohrungen bei Heide in 
Dithmarschen und in Holstein (Hardebeck, Palhude, Breiholz). Dort bei 

Heide fand sicli, dass das Senon von ziemlich machtigem Turon (Ober- 
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turon mit gefleckten plattigen Feuersteinen, zu unterst Schichten mit 
Inoceramus Brongniarti und mytiloides) und von Cenoman unterlagert 
wird (Schichten mit Belemnites ultimus und Aucellina gryphaeoides), 

welches transg redie rend anf roten Permischen M e r g e 1 n 
nnd Letten liegt. 

Diese roten permischen Letten und Mergel, die schon frtiher 
durch die Bohrung bei Lieth als iiber 1330 m machtig erwiesen 
waren nnd bei Lieth in Verbindung mit Dolomit, Asche und Stink - 
kalk stehen, wurden in Verbindung mit machtigen Salzlagern bei 
Heide bis zu mehr als_ 1664 m Tiefe (also wieder liber 1100 m 
machtig) angetroffen, aber nicht durchbohrt. 

Dass — wahrscheinlich permische — Salzlager im Untergrund von 
Schleswig-Holstein bis liber die danische Grenze liinaus weit verbreitet 
sind, beweist das Auftreten zahlreicher Solquellen, die z. T. frei 
auslaufen, z. T. erbohrt wurden, und bei Segeberg ist das Vor- 
kommen von Zechsteinsalz unter dem dortigen Anhydrit in erheblicher 
Machtigkeit durch Bohrungen ebenfalls erwiesen. 

Fur ebenfalls palaozoisch werden die machtigen Gipsmassen ge- 
halten, die neuerdings bei Langenfelde-Altona unter dem Miozan auf- 
gedeckt wurden, die aber mit dem Zechsteingips von Segeberg und 
Liineburg petrographisch nicht ganz libereinstimmen, und von sehr 
merkwlirdigen, fossilfreien, aber z. T. Kalkknauern enthaltenden 
Tonen iiberlagert werden, die durch Flihrung zahlreicher kleiner 
Quarzdihexaeder ausgezeichnet sind. 

Dass auch Trias, Jura (Lias, weisser Jura!) und Neokom im 
Untergrunde der Provinz vorhanden sein miissen, beweisen die Funde 
vereinzelter, z. T. sogar haufigerer Gescliiebe (Ahrensburg) dieser 
Horizonte. 

Zu bemerken ware noch, dass das Senon bei Heide — in der 
Nahe des Permsalzes — z. T. sehr stark mit Erdol impragniert ist, 
das offenbar auf grossen Verwerfungsspalten hier in die Hohe kommt, 
und dass sich hier eine nicht unerhebliclie Petroleumindustrie in den 
letzten Jahren entwickelt hat. 

Aber nicht nur Petroleum kommt auf derartigen Spalten in der 
Nahe des Salzgebirges in die Hohe, sondern wie neuerdings die 
Bohrung Neuen-Gamme bei Hamburg gezeigt hat, auch sehr kom- 
primiertes Gas (25 Atmospharen Druck!) und dass diese Metlian- 
ausstromungen haufiger aus dem Lbitergrunde aufsteigen und sich 
unter abschliessenden Tonhorizonten z. T. in betrachtlicher Menge 
ansammeln, zeigen z. B. die Verhaltnisse bei Brunsblittel, wo aus 
alien Bohrungen, die den etwa 20 m machtigen Schlick durchstossen, 
mit nicht unerheblichem Druck recht ausgiebige Gasmassen zutage 
kommen, die dort fast zwanzig Jahre zu Beleuchtungszwecken ver- 
wendet wurden und bei zweckmassigen Einrichtungen auch jetzt noch 
wieder verwertet werden konnten. Auch hier bei Brunsblittel miissen 
im LTntergrund sehr gestorte Verhaltnisse vorliegen, da schon in 
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verhaltnismassig geringer Tiefe alttertiare glaukonitische Tone er- 
bohrt sind. 

Tiber die Tektonik des Untergrundes der cimbrischen Halbinsel 
ist noch zu berichten, dass sich immer mehr Beweise daflir 
linden, dass sowohl vor Ablagernng der untermiozanen Braunkohlen- 
formation wie nach Ablagerung des Obermiozans nnd endlich in 
spat diluvialer Zeit sehr erhebliche Yerwerfungen stattgefunden 
haben miissen. Die pramiozanen Verwerfungen bei Heide haben 
Sprunghohen von mehr als 800 m nnd miissen N/S verlaufen — 
zwischen dem ganz tief versenkten Tertiar kommt ein langer schmaler 
Kreideliorst hoch in die Hohe ! —; nach Ablagerung des Untermiozans 
haben dort noch Verwerfungen von mehr als 200 m Hohe statt¬ 
gefunden. 

Auf Sylt ist es zweifellos erweisbar, dass noch nach Ablagerung 
der pliozanen Kaolinsande grossartige tlberschiebungen mit Schuppen- 
struktur stattgefunden haben, die — wegen der Schubrichtung — 
unmoglicli glazialer Entstehung sein konnen sondern tektonischer Natur 
sein miissen. Auf eben dieselben tektonischen Ursaclien weisen die 
zahlreichen Schollen von Alttertiar (und Ivreide) hin, die wurzellos im 
Oberen Diluvium schwimmen, da diese nur so zu verstehen sind, 
dass kurz vor Beginn des Oberdiluviums durch grossartige tektonische 
Bewegungen diese bis dahin tief begrabenen Schichten plotzlich hoch 
in die Hohe gebracht und den Angriffen des Inlandeises ausgesetzt 
wurden, das grosse Partien davon abreissen und intakt fortschieben 
konnte. Ebenso hat Kort darauf hingewiesen, dass im Gebiet der 
Unterelbe noch ganz junge, erhebliche Storungen stattgefunden haben 
miissen, auf deren Spalten diluviale Bildungen mehr als 200 m tief 
unter das Tertiar geraten sind. 

Dass diese tektonischen, NW/SO verlaufenclen und z. T. sehr 
jungen Krustenbewegungen bei der Anlage des mit so ausserorclent- 
lich machtigen Diluvialbildungen erfiillten Unterelbetales mitgewirkt, 
bezw. dieses eigentlich veranlasst haben, ist von Kort neuerdings 
wieder mit iiberzeugenden Griinden verfochten, naclidem W. Wolff 

diese tiefe Elbtalrinne auf pliozane Erosionswirkungen zuriickflihren 
wollte. 

Es erweist sich endlich immer deutlicher, dass diese tektonischen 
Bewegungen hier auch nach dem Diluvium noch nicht zur Ruhe ge- 
kommen sind, sondern aucli in postglazialer Zeit noch Nacliklange 
erkennen lassen. Die Erseheinungen der sogenannten Litorinasenkung, 
die tibrigens allerhochstens den Betrag von 20 m erreicht hat, 
lassen sich zum erheblichen Teil auf derartige ganz junge lokale 
Einbriiche zuriickflihren, die ebenfalls noch zu deutlich verschiedenen 
Zeiten erfolgt sind — z. T. erheblich vor dem Erscheinen der Buche 
{Kiel) z. T. wesentlich nach deren Auftreten (Flensburg); ja am Slid- 
westrande der Ditmarscher Geest und am Kaiser Wilhelm-Kanal 
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scheinen gewisse Erscheinungen (sandige Strandterrasse in 4—5 m 
Meereshohe etc.) darauf hinzudeuten, dass lokal sogar wieder post- 
glaziale Hebungen geringen Ausmasses erfolgt sind. 

Dagegen ist es sehr unwahrscheinlich, dass das Fohrdenproblem 
mit der Litorinasenkung in einem wesentlichen Kausalzusammen- 
liang stelit. Die Fohrden sind alter Wahrsckeinlichkeit nach glaziale 
bezw. subglaziale Schmelzwasserrinnen, die von vornherein kein regel- 
rechtes Gefalle nach Westen gehabt haben, sondern in denen sich 
die unter hohem Drnck herauskommenden dilnvialen Schmelzwasser 
grosstenteils wohl entgegen der Ostabdackung des Landes 
einen Ausweg verschafft haben. Das beweist unzweideutig die bei 
aller Unregelmassigkeit des Bodenreliefs ganz unverkennbare Talform 
alter Fohrden, die auf das entschiedenste der Annahme widerstreitet, 
dass die Fohrden einer zufalligen Aneinanderreihung von Grund- 
moranenseen und der Litorinasenknng ihre Entstehung verdanken. 
Die Litorinasenknng hat an dem Bilde nnd der orographischen Situation 
nichts Wesentliches mehr geandert. Darauf deutet vor allem die 
Tatsache, dass die Fohrden bzw. Fohrdentaler alle an Unterbrechungen 
bzw. niedrigen Stellen des Hauptendmoranenzuges enden und dass 
dann unmittelbar westlich von diesen Fohrdenendi- 

gungen erhebliche Schmelzwassertal er ihren Ursprung 
nehmen, die den grossen Sandr durchqueren. Je nach der Hohe 
der Endmorane bzw. des Hohenrtickens ist der fiber bzw. westlich 
vom Meer liegende Teil der Fohrdentaler verschieden lang und steil; 
dass aber Fohrde und Fohrdental ein einlieitliches Gebilde 
sind und dass die Fohrdentaler nicht spater durch postglaziale Ero- 
sionswirkungen entstanden sind, ergibt der Augenschein, wenn man 
die Verhaltnisse der einzelnen Schleswig-Holsteinschen Fohrden unter- 
einander und mit den jiitischen Fjorden vergleicht (Veile Fjord, 
Mariager Fjord). 

[Vergl. die wichtigen Beobachtungen und Erwagungen, die Ltssing 

fiber die Fohrden und Schmelzwassertaler in Jutland publiziert hat 
(,,Danmarks Geologi^ und ,,Danemarku, Handbuch der region. Geo- 
logie I. 2, wo auch die Literaturangaben zu finden sind)]. 

Wo die Schmelzwassermassen geblieben sind, nachdem das Eis 
sich von dem Hauptendmoranenzuge zurfickgezogen und also vom 
Eisrand fiber den Hohenrficken kein direkter Ablauf mehr moglich 
war, das ist die bis jetzt noch nicht einwandfrei aufgeklarte Seite 
des Problems; dass aber die ,,steinfreien“ (richtiger steinarmen) Tone, 
die neuerdings mit dieser Seite des Problems in Yerbindung gebracht 
wurden, gar nichts mit dem Fohrdenproblem direkt zu schaffen haben, 
ergibt sich schon aus dem Umstand, dass sie bei Kiel und Trave- 
mfinde unter dem normalen Geschiebemergel liegen, der die Rander 
der Kieler Fohrde grossenteils glatt fiberzieht und diese steinfreien 
Tone zum Teil sehr intensiv gestauclit und gefaltet hat. 
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Betont mag encllich noch werden, dass die Cimbrische Halb- 
insel anscheinend schon seit den Zeiten der Hauptvereisnng an- 
danernd bewohnt gewesen ist, von einer Bevolkerung, die an¬ 
scheinend nicht nnr in der letzten warmen Interglazialzeit sich dort 
aufhielt, sondern anch schon vorher und nachher dicht am Rande 

des Inlandeises sass. Es linden sich wenigstens palaolithische Arte- 
fakte schon nnter der obersten Bank des Unteren Geschiebemergels 
bei Liitgenbornholt in Sanden, die offenbar nnr bei einer ganz 
kurzen Oszillation des Eisrandes abgesetzt wurden (ohne jede Ver- 
witterungs- und Vegetationsspuren) und ebenso sind im glazialen 
oberen Diluvium Westholsteins Artefakte gefunden, die von Menschen 
herzurtihren scheinen, die unmittelbar am Rande des Eises gesessen 
haben (wohl um aus dem Schmelzwassergeroll des Sandr’s die Flinte 
fur ihre Artefakte zu erlangen). 

Auch in den spatglazialen Dryasthonen sind neuerdings schone 
Flintartefakte gefunden; man muss sich also tatsachlich mit dem 
Gedanken vertraut machen, dass diese Urbevolkerung wirklich am 
Inlandeisrande gelebt hat, etwa wie die gronlandischen Eskimos mit 
ihrer bis vor kurzem fast rein altsteinzeitlichen Kultur noch jetzt 
am bzw. auf dem Inlandeise wohnen. 

Berlin, 2. April 1911. 
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