
II. Besprechungen. 

B. Unter der Redaktion der Deutsclien Geologischen Gesellschaft. 

Die Beweise fur eine mehrfache Yereisung Nord- 
deutschlands in diluvialer Zeit. 

Versuch einer Gliederung des norddeutschen Diluviums. 

Mit einer Gliederungstabelle. 
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Die ganz liber vviegende Mebrzahl der Forscher, die sich mit den gla- 

zialen Erscheinungen der Diluvialzeit befaBt haben, ist zu der Uber- 

zeugung gekommen. daB die diluvialen Ablagerungen keinem einheitlichen 

Vorgang ihre Entstebnng verdanken, sondern einer melirfachen Wieder- 

holung von Eisbedeckungen und dazwiscben liegender langeiy eisfreier 

Zeiten. Diese Uberzeugung hat sich sowohl in Norddeutschland—Skan- 

dinavien Bahn gebrochen. wie in dem Alpengebiet, wie in Nordamerika, 

und nur eine verschwindend geringe Anzahl von Forschern, die das 

Diluvium aus eigener Anschauung kennen, glaubt noch mit einer im 

wesentlich einheitlichen Eisbedeckung auskommen zu konnen, die 

nur verhaltnismaBig kurze und geringfiigige Oszillationen im Bandgebiet 

ausgefiihrt hat. 

Die Griinde fiir die von der uberwiegenden Anzahl der Glazialgeologen 

angenommenen Mehrzahl der groBen diluvialen Yereisungen sind folgende. 
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1. Das Auftreten zaklreicher Grundmoranenbanke, die du.rch we it 
aushaltendefluvioglaziale Ablagerungen getrennt sind, bzw. mit solchen 
in Yerbindung stehen, die in Terrassen von sehr verschiedener Hohe 
gegliedert sind, zwiscben denen sehr tiefgehende und energische Erosions- 
wirknngen nachweisbar sind. 

2. Der auherordentlich verschiedene Erhaltungszustand sowohl in 
bezug anf die morphologischen Formen wie in bezug anf die Tiefe und 
Intensitat der Verwitternng bei den versckiedenen Moranen und fluvio- 
glazialen Ablagerungen, der in dem Gegensatz zwischen ganz frischen 
Moranen mit typischen, unzerstorten Oberflachenformen und ganz ge- 
ringer Verwitterungsrinde und alten »greisenhaften« Moranen mit stark 
oder vollig denudierten Oberflachenformen und sehr tiefgehender und 
ungemein intensiver Yerwitterung (Ferrettisierung) in die Erscheinung 
tritt. 

3. Das Auftreten von extraglazialen Ablagerungen zwischen Moranen 
und fluvioglazialen Sedimenten, in denen die Reste von warmeliebenden 
Faunen und Floren nachweisbar sind, die nach unseren Erfahrungen 
nicht dicht am Rande eines Inlandeises gelebt haben konnen. 

4. Endlich das Auftreten solcher vorerwahnter, ungemein tief und 
energisch verwitterter Moranen und fluvicglazialer Ablagerungen unter 
vollig frischen glazialen Bildungen, zum Teil aber im Zusammenhang 
mit den vorerwahnten Ablagerungen, die Reste warmeliebender Faunen 
und Eloren fiihren. 

Diese drei, bzw. vier Giuppen von Erscheinungen sind in samtlichen 
vorerwahnten drei Hauptdiluvialgebieten in gleicher Weise beobachtet 
und meistens auch in gleicher Weise gedeutet worden. 

Demgegenuber steht eine kleine Gruppe von Forschern, die teils aus 
theoretischen Griinden flir eine Einheitlichkeit der Eiszeit eintreten, 
teilweise auch die Richtigkeit der den oben angefuhrten Argumenten 
zugrunde liegenden Beobachtungen direkt bestreiten oder wenigstens 
diese Beobachtungstatsachen anders deuten wollen. 

tlber die Anzahl der versckiedenen Yereisungen in den Hauptdiluvial¬ 
gebieten herrscht noch keine vollige Ubereinstimmung unter der Gruppe 
der Polyglazialisten; Penck-Brucknek in den Alpen und die Mehrzahl 
der nordamerikanischen Geologen treten fiir eine viermaliee allgemeine 
Yereisung ein nebst einigen mehr oder minder erheblichen >>Stadien<<; 
in Norddeutschland ist wohl die Mehrzahl der Glazialo-eologen der An- 

O o 

sicht, dab dort nur drei Eiszeiten nachweisbar sind; ganz vereinzelt wird 
auch noch eine zweimalige diluviale Yergietscherung und nur eine Inter- 
glazialzeit vertreten. 

Es soli die Aufgabe der folgenden Zeilen sein, die Beweise und Griinde, 
die fiir eine mekrmalige Yereisung des norddeutschen Tieflandes 
sprechen, zusammenzustellen, sie auf ihren Wert und ihre Beweiskraft 
zu priifen, die nach unseren heutigen Erfahrungen unbrauchbaren Argu¬ 
ment e fiir Interglaziale auszuscheiden, um so einen Gberblick zu ge- 
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winnen, ob und in wie weit die Ansicht von der mehrfachen Wiederholung 

des glazialen Diluvialphanomens besser begriindet ist als die von der 

Einheitlicbkeit der Eiszeit. 

Um diese Untersuchung nicht einen weit liber den Rahmen dieser 

Zeitscbrift hinansgebenden Umfang annehmen zn lassen, muB ich mich 

bei der Diskussion auf die we sent lichen nnd gut untersuchten 

Yorkommen beschranken — eine Aufzahlung und Diskussion aller jemals 

ftir Interglazial gehaltener Ablagerungen und noch mehr eine kritische 

Auseinandersetzung mit alien liber die Frage des norddeutschen Inter- 

glazials veroffentlichten Schriften wiirde einen weit groBeren Raum in 

Anspruck nehmen, als er in dieser Zeitschrift zur Yerfiigung steht, ohne 

die vorliegende Frage deshalb weiter zu fordern. DaB besonders unter 

den alteren Angaben fur Interglaziale vieles enthalten ist, was einer 

sckarferen Kritik nicht standhalt, ist ohne weiteres zuzugeben, und die 

genauere Besprechung dieser Yorkommen kann deshalb ohne Schaden 

unterbleiben. 

Was nun die erste Gruppe von Argumenten betrifft, so ist es nach 

iibereinstimmender Ansicht aller Diluvialforscher klar, daB aus der Tat- 

sache vielfacher, nur durch fluvioglaziale Sedimente getrennter Grund- 

moranen allein nicht auf eine Mehrzahl von getrennten Yereisungs- 

zeiten geschlossen werden kann, sondern daB es nur alsnebensachliches 

Argument in den Fallen brauchbar ist, wenn die fluvioglazialen Zwischen- 

schichten von sehr erheblicher Machtigkeit und Horizontalver- 

breitung sind (was sich im allgemeinen nicht einwandfrei nachweisen 

laBt), oder wenn diese trennenden fluvioglazialen Sedimente im unzwei- 

deutigen Zusammenhang mit groBen Terrassen und Erosionserscheinun- 

gen in den AbfluBtalern stehen, was im eigentlichen Norddeutsch- 

land bisher nur fur die jiingsten Moranen nachweisbar war. Nur im 

siidlichen und westhchen Randgebiete des norddeutschen Diluviums 

sind bisher Yersuche gemacht worden, die Terrassengliederung der 

Eliisse mit der Gliederung des nordischen Diluviums und mit alteren 

Diluvialablagerungen glazialer Natur in Beziehungen zu bringen; diese 

Forschungen haben um so iiberzeugendere Resultate ergeben, als sie mit 

Argumenten der dritten Gruppe, die sich aus dem Yorhandensein 

warmeliebender Floren und Faunen ergaben, kombiniert werden konnten. 

Aus der Tatsache, daB z. B. die interglazialen Saaleterrassen, die 

von nordischen Moranen und Moranenresten unterlagert und iiberlagert 

werden, selbst aber im wesentlichen siidliches Material fiihren, eine geo- 

logische Arbeit des Flusses darstellen und beweisen, die mindestens 

ebenso groB und ergiebig gewesen ist als die geologische Arbeit des 

Flusses in der — fiir jene Gegend — postglazialen Zeit (12 km breites 

Tal mit 3—10 m Schottermachtigkeit) (Nr. 118 des Literaturverzeich- 

nisses) ist meines Erachtens mit Sicherheit zu schlieBen, daB diese inter¬ 

glaziale Tal- und Terrassenbildung mindestens ebensolange Zeit ge- 

braucht hat, als seit dem Yerschwinden des Eises aus jener Gegend ver- 
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gangen ist, also mindestens ebensolange gedauert hat, als die Post- 

glazialzeit (vielleicht ebensolange als die Postglazialzeit und die letzte 

Eiszeit zusammen), nnd wir werden einen Zeitabschnitt mindestens 

von der Lange nnd Bedeutung der Postglazialzeit nicht als eine kurze 
und aeologisch irrevalente Oszillation bezeicknen konnen, sondern wohl 

als wirkliche groBe Interglazialzeit bezeicknen miissen. 

DaB die rein stratigraphische — nock aus der Zeit der Drifttkeorie 

stammende — Gliederung auf den Karten der preuBischen geologiscken 

Landesaufnakme in einen >>Oberen<< und die mekrfacken >>Unteren<< 

Gesckiebemergel, die lediglick durck (zum Teil sekr wenig machtige) 
Sandzwisckenlagen getrennt sind, besonders auf den alteren Karten bis 

zum Anfang der neunziger Jahre des vorigen Jahrkunderts, fiir die Ent- 

scheidung der vorliegenden Erage der mekrfacken Vereisung von sekr 

geringer Bedeutung ist, ist ohne weiteres zuzugeben und wird durck 

versckiedene Ursacken bedingt. 

Einenteils ist namlich, besonders bei den alteren Karten aus der 

Umgegend von Berlin und aus OstpreuBen, durckaus nickt immer rein 

stratigrapkisck und nack reiner Beobacktung kartierfc, sondern es ist 

damals bei der Abgrenzung von >>Oberem<< und >>Unterem<< Gesckiebe¬ 

mergel in zweifelhaften Fallen vielfack von Ivriterien und Hypotkesen 

ausgegangen, die, wie wir lieute wissen, groBenteils irrtiimlick waren, 

z. B. von der Annahme, daB das Diluvium durckgekend liorizontal 

gelagert sei, daB der Obere Gesckiebemergel braun, bzw. gelb und ver- 

kaltnismaBig wenig machtig, dagegen der >>Untere« Gesckiebemergel 

grau, bzw. blaugrau gefarbt und stets sekr viel macktiger sei (entsprechend 

dem >>Diluvium jaune<< und >>Diluvium bleu<<), daB macktige Sande und 

gesckicktete Tone nur im >>Unteren« Diluvium vorkamen usw., und 

anderenteils ist diese rein stratigraphische Gliederung in einen >>Oberen<< 

und die darunterliegenden vielfachen >>LTnteren<< Geschiebemergel auck 

im Gebiete des baltiscken Hohenriickens durckgefiikrt, wo nickt nur 

das Diluvium uberhaupt, sondern auch das jiingste Diluvium von ganz 

ungewoknlicker Macktigkeit ist, aus sekr zahireieken Gesckiebe- 

mergelbanken bestekt, und wo die fiir die Altersgliederung des Diluviums 

in Produkte versekiedener Eiszeiten maBgebenden, Fauna und Flora 

fiikrenden Interglazialablagerungen meistens so tief liegen, daB sie nur 

bei ganz besonders giinstigen Umstanden zur Beobachtung gelangen 

konnen. Der >>Untere« Geschiebemergel der Karten der preuBischen 

Landesaufnakme bestekt also aus Gebilden von sehr versckiedenem 

Alter und sekr versekiedener stratigraphiseker Bedeutung und gekort 

sicker zu sekr erkeblicken Teilen ins jiingste, >>Obere<< Diluvium, in 
die Zeit nach Ablagerung der Interglazialbildungen mit warmeliebender 

Fauna und Flora, bzw. in die Zeit der Ablagerung der groBen oberdilu- 
vialen Endmoranen (37). 

Erst durck die zaklreicken Bohrungen der letzten 20 Jakre kaben 
wir eingehendere und zuverlassigere Vorstellungen davon bekommen, 
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wie maclitig das Diluvium besonders im Gebiete des baltiscben Hohen- 

riickens (aber stellenweise noch auBerbalb desselben) ist, aus wie zabl- 

reicben Grundmoranenbanken dieses jiingste Diluvium besteht, im 

AnscbluB daran aber leider aucb, wie auBerordentlicb selten in diesen 

Bobrungen Scbicbten und Erscheinungen getroffen werden, die zu einer 

bistoriscben Gliederung im Sinne der Ablagerungen verscbiedener, groBer 

Eiszeiten sicb verwerten lassen. 

Der aus den Anforderungen der praktisehen Verwertung und des 

Kartendrucks sich ergebende Zwang, eine rein stratigrapbiscbe Gbede- 

rung des Diluviums auch dort durchzufuhren, wo die Beweise fur eine 

bistoriscbe Gliederung in Ablagerungen verscbiedener Eiszeiten nicbt 

(bzw. nicbt mehr) vorbanden oder nicbt nacbzuweisen sind, da die Auf- 

scblusse dazu ganz ungenugend sind, recbtfertigt die Metbode der preuBi- 
.scben Kartierung. den obersten Gescbiebemergel von den tiefer begenden 

»Unteren<< abzutrennen; ob und in wie weit dann diese rein stratigra- 

pbiscbe Gliederung der bistoriscben entspricht, wird sicb in vielen 

Gebieten entweder uberbaupt nicbt oder erst nacb Erlangung eines 

genauen Gberblickes liber die Yerbaltnisse des ganzen Flacblandes ent- 

scbeiden lassen. 
In den preuBiscben Kartenaufnabmen etwa seit dem Beginn des 

20. Jahrbunderts, die groBenteils sicb entweder auf Randgebiete der 

nordiscben Vereisung oder auf besonders giinstig aufgescblossene Gebiete 

erstrecken, ist es dagegen vielfacb scbon gelungen, die rein stratigra¬ 

pbiscbe Gliederung mit der bistoriscben im Sinne mebrerer, durcb groBe 

Interglazialzeiten getrennter Inlandeisinvasionen in Ubereinstimmung 

zu bringen und nacbzuweisen, daB bier die >>Unteren<< Gescbiebemergel 

wirklicb alteren Vergletscherungen angehoren, indem Argumente der 

zweiten und dritten Gruppe einwandfrei mit der rein stratigrapbischen 

Gliederung und der Terrassengbederung kombiniert werden konnten. 

Die zweite Gruppe der fur eine Gliederung des Diluviums und fur 

die Annahme langer, warmer Interglazialzeiten verwendeten Erschei- 

nungen — die verscbiedene Former battling und der verscbiedene Ver- 

witterungsgrad der glazialen und fluvioglazialen Gebilde — befert nacb 

Ansicbt einer immer zablreicher werdenden Gruppe von Diluvialforscbern 

besonders zwingende Beweise in dieser Beziebung. 

Wer das norddeutsche Diluvium aus eigener Anscbauung kennt, dem 

muB der frappante Gegensatz zwiscben den Landscbaftsformen in der 

Umgebung des baltiscben Hohenriickens und denen z. B. westlicb der 

Elbe und in Schlesien als erstes und auffalligstes einen ganz besonders 

tiefen Eindruck macben und dringend nacb einer Erklarung rufen. 

In dem einen Gebiet findet man nur scbroffe, zum Teil sebr schroffe, 

Iriscbe Gelandeformen und eine Unzabl gescblossener, abfluBloser De- 

pressionen, Moore, Seen usw., in dem anderen ein ganz flacbwelliges, 

volbg abdrainiertes Gebiet mit >>greisenbaften<< Oberflacbenformen, 

trotzdem die petrograpbiscben Elemente des Aufbaues im wesentlicben 
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clieselben sincl. Auf clem baltischen Hohenriicken und noch zum Teil 

erheblicb iiber ihn hinaus finden wir ferner (abgeseben von einem be- 

schrankten Gebiet in Hinterpommern), daB die Verwitterungstiefe der 
dilnvialen Bildungen eine geringe, bzw. sehr geringe ist (1,25—1,75 m, 

oft noch wesentlich weniger); im Westen Schleswig-Holsteins und mebr 

vereinzelt aucb in anderen, weiter auBerbalb des Hohenriickens gelegenen 
Gebieten treffen wir dagegen gar nicbt so selten giaziale und fluvio- 

glaziale Ablagerungen, die bis auf 10, 12 ja 20 m Tiefe und nocb 

mebr ganz auBerordentlicb intensiv verwittert sind und daclurch im 

scharfsten Gegensatz zu jenen friscben Bildungen des Hohenriickens 

stehen (27). 
DaB zu einer 10—20mal so tief gehenclen und meistens aucb erheblicb 

intensiveren Yerwitterung unter sonst gleicben Umstanden aucb 

mindestens eine 10—20mal solange Zeit gehort, ist docb der nachst- 

liegende ScbluB, der so lange zu Recht besteben bleibt, als nicbt andere 

uns nocb unbekannte Faktoren als Ursacbe dieser so auffalligen Yer- 

scbiedenbeiten nacbgewiesen werclen. Nehmen wir dazu die weitere 

Tatsacbe, daB diese so auBerordentlicb tief gebenden und intensiven 

Yerwitterungserscheinungen nicbt nur auBerhalb (westlich und siidlicb) 

von dem friscben, wenig verwitterten Diluvium auftreten, sondern aucb 

zum Teil unter diesem friscben Diluvium beobachtet sind, und zwar 

sfellenweise im stratigraphischen Zusammenbang mit pflanzenfiibrenden 

Ablagerungen, die die in Europa jetzt ausgestorbene warmeliebende 

Diluvialflora entbalten, so wird die Wabrscheinlicbkeit, daB wir in cliesen 

so auBerordentlich tiefgebenclen Yerwitterungserscheinungen die Pro- 

dukte einer, bzw. mehrerer warmer Interglazialzeiten vor uns seben, nacb 
unserer jetzigen Kenntnis der Yerhaltnisse und der wirksamen Faktoren 

meines Erachtens zur GewiBbeit. 

Es handelt sicb dabei nicbt nur um eine auBerordentlicb tiefgebende 

Entkalkung der normalerweise recbt kalkbaltigen glazialen und fluvio- 

giazialen Ablagerungen, sondern aucb um eine oft recbt weitgebende 

Zersetzung (Yerlebmung) der in ihnen entbaltenen Feldspate und um 

eine intensive Eisenhydroxydbildung, einen Komplex von Erscbeinun- 

gen, der nacb unseren jetzigen Kenntnissen nur durcb intensive Ober- 

flacbenverwitterung unter g 1 eichzeitiger Mitwirkung von Wasser, 
Luft und Koblensaure bedingt sein kann, nicht etwa, wie von gewisser 

Seite neuerdings behauptet ist, eine einseitige Auflosungserscbeinung 

infolge von zirkuberendem Grundwasser darstellt, was scbon aus dem 
Grunde in vielen Fallen unmoglicb ist, weil die von dieser intensiven 

\ erwitterung und Zersetzung betroffenen Grundmoranenbanke praktiscb 

wasserundurcblassig und die derartig verwitterten Sand- und Kies- 
schichten zum Teil nahezu oder vollig grundwasserfrei sind. 

DaB derartig tiefgebende Yerwitterungserscheinungen auBerbalb der 
Yerbreitung des jungen, friscben Diluviums relativ so selten sind, liegt 

— soweit es nicbt einfach Mangel an Beobachtung ist (20, 21) 
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■— offenbar zum erheblichen Teil daran, dab sie dort grobenteils der 

Denudation und Erosion zum Opfer gefallen sind, zum Teil auch daran. 

dab die alteren glazialen Ablagerungen auberbalb der Verbreitung des 

jungen, friscben Diluviums vielfach von Lob bedeckt und dadurch so- 

wobl der Verwitterung wie auch der Beobachtung entzogen sind. 

Was nun die dritte Gruppe von Argumenten fur eine Gliederung des 

Diluvialphanomens, die extraglazialen Ablagerungen mit organischen 

Resten betrifft, so sind darunter bisher sehr verschiedenartige und ver- 

schiedenwertige Dinge zusammengefabt worden, und erst in den letzten 

Jahren haben sich die Anschauungen dariiber zu klaren begonnen, 

welche dieser Ablagerungen als Beweise fur wirkliche, grobe Interglazial- 

zeiten betrachtet werden konnen, und welche anderen in dieser Beziehung 

wertlos sind, bzw. nur kurze, kleine Eisrandoszillationen kennzeichnen. 

Wahrend man in der ersten Zeit vielfach geneigt war, jecle fauna- 

und florafiihrende Schicht als Kennzeichen einer Interglazialzeit anzu- 

sehen, stellte es sich bei naherem Studium bald heraus, dab einige dieser 

Ablagerungen nur Reste arktischer, bzw. hocharktischer Lebewesen 

enthielten, die sehr gut am Rande des Inlandeises gedeihen konnten, 

mithin nichts fiir ein warmeres Klima zur Zeit ihrer Ablagerung be- 

weisen, wahrend andere derartige Ablagerungen Tiere und Pflanzen 

enthalten, die nach unserer jetzigen Kenntnis ihrer Lebensbedingungen 

entweder ein dem heutigen Klima Norddeutschlands analoges oder gar 

ein noch giinstigeres Klima voraussetzen, also zu beweisen scheinen, 

dab die Eisausdehnung zur Zeit ihrer Ablagerung mindestens ebenso 

gering gewesen sein mubte wie heutzutage. 

Endlich kennen wir einige zwischen glazialen Komplexen geiegene, 

fossilflihrende Ablagerungen, bei deren Studium es sich herausgestellt 

hat, dab sich in ihnen Klima a nde run gen in dem Sinne nachweisen 

lassen, dab sie unten mit organischen Resten beginnen, die auf arktische 

Lebensbedingungen hinweisen, dab darauf solche Organismen folgen, 

die immer bessere Klimabedingungen anzeigen, bzw. verlangen, bis sie 

zum Schlub wieder mit Resten mehr kalteliebender, bzw. arktischer 

Lebewesen abschlieben. Dab derartige zwischen glazialen Komplexen 

eingeschlossene Ablagerungen besonders beweisend fiir die Existenz von 

wirklich warmen, groben Interglazialzeiten sind, liegt auf der Hand. 

Zu den Ablagerungen, die wegen des hccharktischen Charakters der in 

ihnen enthaltenen Lebewesen als Beweise fiir Interglazialzeiten eo ipso 

ausscheiden, gehbren die Yoldiatone (= Portlandiatone) und die 
marinen Tone mit ahnlicher hocharktischer Fauna: Phoca g:oenlandica, 

Gadus polaris, Leda pernulci, Modiolaria corrugata, Tellinai calcearea, 

Pandora glacialis usw., sowie die Dryastone und ahnliche, intersta- 

diale Ablagerungen, die im Gegenteil beweisen, dab bei ihrer Ent- 

stehung der Inlandeisrand sich in unmittelbarer Nahe befuiiden 

haben mub. Darauf weist nicht nur der biologische Charakter dieser 

Faunen und Floren (>>Kriippelformen<<) hin, sondern auch die Tatsache, 
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daB in diesen Ablagerungen mehr oder minder baufig gekritzte Ge- 

scbiebe vorkommen, die durck Drift bineingeraten sein miissen. 

Auch aus der Tatsacbe der haufiger beobacbteten mehrfachen 

Verzabnnng nnd unmittelbaren Wecbsellagerung derartiger bocbark- 

tischer und borealer Ablagerungen mit Moranen laBt sick ibre Ent- 

stebung unmittelbar am Eisrand erweisen, der immer wieder Moranen- 

fetzen in sie hineinscbob. 
Die groBe Bedeutung dieser sicber nicbt interglazialen Ablage¬ 

rungen mit arktiscber zum Teil hocbarktiscber Fauna und zum Teil ver- 

kriippelter Flora flir die Lebre von den wirklicben Interglaziad¬ 
ze i ten besteht darin. daB sie uns unwiderleglicb beweisen, daB aucb in 

Norddeutscbland zur Zeit der diluvialen Eisbedeckungen ein sebr un - 

giinstiges Klima geberrscbt bat, das dem der jetzigen Arktis auBerbalb 

der oder dicbt an der Baumgrenze etwa entsprocben bat, daB also der 

mehrfacb gemacbte Einwand der Monoglazialisten, die diluvialen Glet- 

scber konnten sicb sebr gut unter annabernd eben solcben klimatiscben 

Bedingungen wie heute bis tief nacb Norddeutscbland hinein mitten in 

unsere jetzige Vegetation erstreckt baben (nach Analogie mit den Ge - 

birgsgletscberzungen Neuseelands), vollig unmoglich ist. 

Wir kennen diluviale Faunen und Floren, die unmittelbar am Eisrand 

gelebt haben, und die samtbch mindestens arkto-boreal, bzw. bocharktiseb 

sind (Yoldia arctica, Dry as octopetala, die bocbnordiscbe, gronlandisebe 

Varietat, nicbt die alpine Form! Salix polaris, bocbnordiscbe Moose 

usw.), und wir kennen andere diluviale Faunen und Floren (30, 31), deren 

Existenzbedino'uno’en mit denen dieser nacbweislicb am Inlandeis- 
O O 

rande vorbandenen Faunen und Floren vollig unve re inbar sind, 

die mindestens dieselben Klimabedingungen, wie wir sie beute baben 

— ja zum Teil nocb wesentlich bessere —, verlangen (Ostrea edulis, 

Tapes aureus eemiensis, Gastrana fragilis, Syndesmya ovata, Haminea 

navicula, Ilex, Acer, Tilia, Juglans, Brasenia usw.). Diese beiden 

Organismengruppen scblieBen sicb beutzutage gegenseitig 
vollig aus. 

O 

Yoldientone, die den in Nordgronland und Spitzbergen berrscbenden 

Lebensbedingungen entsprecben, einerseits und Cyprinentone und 

Austernbanke, die etwa auf klimatische Verhaltnisse binweisen, wie wir 
sie jetzt in der Nordsee finden, so wie die typiscben Eemablagerungen, 

deren bezeichnendste Formen erst slidlicb vom Armelkanal auftreten, 

konnen sicb ebenso unmoglicb zur selben Zeit und unter denselben Um- 
standen gebildet baben, wie die bochnordiscbe Moostundra mit ibren 

Kriippelformen gleicbzeitig bei uns mit deutscbem Laubbocbwald mit 

Eiche, Linde, Aborn, Stecbpalme, LTlme, WeiBtanne, sowie mit einer 

Teicbvegetation mit Seerosen, WassernuB, Brasenia, Stratiotes usw. 
existiert baben kann. 

Es sei ausdrucklich auf den diesbeziiglicben, merkwiirdigen und 

meines Eracbtens vollig unverstandlichen Widersprucb der Monoglazia- 
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listen z. B. in E. Geinitz >>Einheitliclikeit der quartaren Eiszeit<< S. 7 

und 8 kingewiesen, wo es keiBt: >>DaB die gewaltigen Eismassen auf das 

Klima der Umgebung EinfluB ausiibten, ist selbstverstandlick; 

dadnrch erklart sick eine gewisse allgemeine Temperatur- 

a bn a lime Nordeuropas«. Diese so zngestandene Temperaturab- 

nakme ist erwiesen dnrch die Dryasflora, die Kriippeltundrenflora nnd 

die arktische Tierwelt. S. 7 1. c. wird aber zngestanden: >>Fanna nnd 

Flora des Quartar entsprechen dem heutigen, nur ein we nig ver- 

besserten Klima«, was ebenfalls durch die Interglazialfloren vollgiiltig 
erwiesen wird. 

Dies ist ein vollkommener Widerspruck bei Annakme, daB die inter- 

glazialen und glazialen Faunen und Floren gleickzeitig gelebt, daB 

das Eis sick in ein Gebiet mit nock giinstigerem Klima als jetzt kinein 

erstreckt hat, und laBt eben nur die eine Deutung und Auffassung zu, 

daB die glazialen und intergiazialen Floren und Faunen, ebenso wie sie 

sick keutzutage gegenseitig ausscklieBen, auck im Diluvium zu ganz 

versckiedenen Zeiten bei uns gelebt haben, erstere bei absckmelzendem, 

bzw. vorstoBendem Inlandeis, letztere bei vollig versckwundenem Eise, 

was auck mit dem stratigrapkiscken Befunde in bestem Einklang stekt. 

Die erwiesene und zugestandene Tatsacke des etwas besseren Klimas 

stekt aber auck mit der immer wieder von Geinitz und Lepsius vor- 

gebrackten Hypotkese im Widerspruck, daB Norddeutsckland zur Zeit 

des Diluviums mekrere kundert Meter koker gelegen kabe als heutzutage, 

welclie Hypotkese auck ebenso im Widerspruck mit der erwiesenen Tat¬ 

sacke der altdiliwialen, von Holland bis OstpreuBen verbreiteten Flacli- 

wasserfauna der Eemzone stekt (30, 31). 

Zu jenen Ablagerungen, die von der uberwiegenden Anzakl der 

Forscker auck jetzt nock als sckliissige Beweise fur wirklicke, war me, 

groBe Interglazialzeiten betracktet werden, gekoren die ickickten mit 

Corbicula fluminalis und die marinen Ablagerungen mit Ostrea edulis. 

Tapes aureus eemiensis und anderen Forrnen, die wir jetzt nickt nord- 

licker als in der eigentlicken siidlicken Nordsee, bzw. slidlick vom Armel- 

kanal und im Mittelmeer treffen, oder die sckon ganz ausgestorben sind 

(Mytilus cf. minimus und M. lineatus, Lucina divaricata, Syndesmya ovata, 

Gastrana fragilis, Haminea navicula, Cardium tuberculatum und C. papil¬ 

losum, Circe minima, Dosinia lupinus, Tellina donacina, Eulimella niti- 

dissima und Tapes aureus eemiensis1)) und andererseits die Ablagerungen 

mit Land- und Wasserpflanzen, die jetzt nur nock an den klimatisck 

giinstigeren Stellen Norddeutscklands gefunden werden oder fruktifi- 

zieren, bzw. die in Europa sckon ausgestorben sind, wie Ilex aquifolium, 

Tilia platiphyllos, Tagus silvatica, Carpinus betulus, Quercus robur, 

Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Abies pectinata, Stratiotes aloides, 

1) Der vielleicht mit dem Tapes senescens des oberitalienischen Pleistocans 
identisch ist. 
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Brasenia 'purpurea, Dulichium spathaceum usw. Die beiden letzteren 

sind postglazial aus Europa iiberhaupt nicbt mebr bekannt und leben 
jetzt nur nocb in Nordamerika, Japan, Anstralien unter klimatisck 

oJinstmen Bedinounoen. die anderen finden alle innerkalb Dentschlands 
o o o o 7 

nnd Siidscbwedens die Nord-, bzw. Ostgrenze ibrer natiirlichen Ver- 

breitung. 
i Bsi den Ablagerungen, die die oben erwahnte gemaBigte marine 

Fauna fiihren, ist es natiirlich Hauptbedingung ihrer Beweiskraft fiir 

nine Interglazialzeit und fiir ihre Verwendung zur Gliederung der Dilu- 

vialschichten, daB diese Ablagerungen nock an ihrer urspriinglichen 

Stelle liegen und nickt etwa in toto als Schollen glazial versckleppt sind 

oder die Fauna verschwemmt auf sekundarer Lagerstatte enthalten, was 

beides friiher nicht geniigend beachtet ist. 
Wenn derartige marine Flackwassersedimente in Ost- und West- 

preuBen (Kiwitten bei Heilsberg, Neudeck bei Freystadt, Domackau bei 

Danzig usw.) in Hohen von fiber 100—163 m liber dem Ostseespiegel 

liegen, so beweist das ohne weiteres, daB sie ganz erkeblick disloziert 

sind, und —in Verbindung mit den Bohrergebnissen der Umgebung — 

daB sie aller Wahrscheinlichkeit nack als versckleppte, wurzellose Schol- 

len im oberen Diluvium sckwimmen, und wenn zusammenkanglose 

Schalen dieser Flackwasserfauna — und sei es nock so massenhaft — in 

mekrfack iibereinanderliegende i fluvioglazialen Sckickten vorkommen, 

die durck diinnere oder dickere Grundmoranenbanke getrennt sind, die 
zum Teil selbst nock diese Molluskenschalen als Gesckiebe enthalten, 

okne daB vollstandige zweiklappige Exemplare von versckiedener GroBe 

und in Gemeinschaft mit sekr viel kleineren Organismenresten (ganz 

kleinen Gastropoden oder Foraminiferen) vorkamen, so wird man der¬ 

artige Ablagerungen nur als durck Gletscherwasser aufgearbeitet und 

umgelagert, i*ckt aber als interglaziale Ablagerungen betrackten konnen, 

die noch zur Gliederung der sie einscklieBenden, glazialen Sckickten 

verwendbar sind. Diese Erwagungen treffen besonders fiir die Fund- 

stellen der sogenannten >>Nordseefauna << an der Unteren Weicksel (Ja- 

cobsmiihle usw.) zu, deren sekundare Natur aus den oben angefiikrten 
Griinden als erwiesen anzuseken ist. 

Viel weniger beweisend fiir Interglazialzeiten als die gemaBigten 

marinen Faunen und die vorerwahnten Land- und AYasserfloren sind 

gewisse Ablagerungen mit SiiBwassermollusken, deren nordlicke Yer- 

breitungsgrenze jetzt erkeblick auBerhalb des arktiscken Gebietes liegt, 
die aber in unserem Diluvium teilweise in hunger Wechsellagerung mit 

glazialen Ablagerungen und zusammen mit Besten kocknordiscker Lebe- 
wesen vorkommen, trotzdem sie keute niemals mit diesen arktiscken 
Lebewesen zusammen gefunden werden. 

Gewisse und zum Teil reckt groBe Anodonten, Linmaen, Yalvaten, 

Pihdien usw., deren heutige Nordgrenze mit reckt koken Isotkermen 

zusammenfallt, finden wir in Norddeutsckland im innigsten Schickten- 
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verband mit Moranen, bzw. mit hochnordischer Flora (Dryas octopetala, 

Salix polaris usw.) unter Umstanden, die es beweisen, dab diese SiiB- 

wasserfauna tin mit tel bar am Eisrand gelebt haben muB, zur selben 

Zeit (bzw. noch friiher) als unmittelbar daneben die hocknordische 

Tundrenflora vegetierte, die heute nnr unter weit schlechteren Lebens- 

bedingungen fortkommt. Die Erklarung fiir das Auftreten dieser 

warmeliebenden SuBwasserfauna in Ablagerungen, die unmittelbar am 

Eisrand bei nur ganz kurzen Oszillationen desselben gebildet und oft 

wieder vom Eise iiberwaltigt wurden, kaben die neuen Forsckungen von 

Wesenbeeg-Lund (151) geliefert, durck die der Nackweis erbrackt 

wurde, daB in unseren Breiten (d. k. bis auf die daniscken Inseln) im 

Friikling bei dem kohen Sonnenstande die Litoralregion der flacken Seen 

bei Siidexposition, oft nur 3/4 bis 2 m von der absckmelzenden Eisdecke 

entfernt, 9—13° kohere Temperaturen (bis 13° ja bis 20°) aufweist 

als die Luft und als die dickt daneben liegende, besckattete Wasserflacke, 

so daB sick in dieser warmen Flackwassersckickt der Sonnenseite bei uns 

ein iippiges Tier- und Wasserpflanzenleben entwickelt, wakrend die 

Landvegetation nock vollig erstarrt ist. In dem jetzigen Verbreitungs- 

gebiet der hockarktiscken Flora treten diese Verkaltnisse wegen des 

niedrigen Sonnenstandes und der anderen Besckaffenkeit der dortigen 

Seeufer nicht ein; dort ist Luft- und Wassertemperatur im Friikling an- 

nakernd dieselbe, und diese jetzt auf wesentlick siidlickere Gebiete be- 

sckrankte SuBwasserfauna konnte deskalb dem zuriickweickenden 

Inlandeisrande lange nickt so weit folgen als die viel anspruckslosere 

arktiscke Flora. Daker beweisen Ablagerungen mit derartiger SuB¬ 

wasserfauna im norddeutschen Diluvium an sich nock gar nickts fiir 

eine Interglazialzeit, sondern nur etwas fiir eine eventuell ganz kurze 

Oszillation des Eisrandes, was auck durck die stratigrapkiscken Ver¬ 
kaltnisse (Verzaknung mit Moranen) vielfack bestatigt wird. 

Inwiefern die groBen Landsaugetiere des Diluviums zwingende Be¬ 

weise fiir warme Interglazialzeiten abgeben, dariiber herrsckt nock nickt 

in alien Fallen vollige Ubereinstimmung. DaB Mosckusocks und Renn- 

tier und andere kocknordische Tiere gar nickts in dieser Hinsickt be¬ 

weisen, sondern im Gegenteil auf arktisch-glaziale Verkaltnisse kin- 

weisen, ist okne weiteres klar; dasselbe gilt natiirlick vom Mammut, dem 

wollkaarigen Naskorn und anderen zwar ausgestorbenen, aber nach 

sonstigen sicheren Indizien unzweifelkaft nordiscken Tieren. 

Inwieweit aber die anderen groBen diluvialen Saugetiere (Urocks, 

Riesenkirsck, Pferd, Elephas antiquus, Rhinoceros Merckii, Hoklenlowe 

usw.) unter unseren Breiten etwa den Lebensbedingungen in der Nake 

eines groBen Inlandeises angepaBt waren, wird sick sckwerlick mit 

Sickerkeit ausmacken, sondern nur mit einiger Wakrsckeinlickkeit mut- 

maBen lassen, und sie werden als Beweise fiir wirklicke Interglazialzeiten 

wokl nur in Verbindung mit Florenelementen betracktet werden konnen, 

deren Lebensbedingungen genauer bekannt und scharfer begrenzt sind. 

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



336 II. Besprecliungen. 

Von viel groBerer Beweiskraft dagegen ist offenbar das Yorkommen 
von Corbicula fluminolis in den interglazialen Saale-, bzw. Unstrut- 

schottern, denn daB diese Muscbel, die jetzt nur in den ostlicben Mittel- 

meerlandern lebt und sogar bei uns nicbt mehr zusagende Lebensbedin- 

gungen findet, nicbt unter eiszeitlicben Bedingungen im Thiiringischen 

Yorland gelebt haben kann, ist evident. 
Aus obigen Ausfiibrungen ergibt sicb also, daB zwiscben die Ablage- 

rung verscbiedener Grundmoranen in Norddeutschland Zeiten fallen, 

in denen 
1. geologiscbe Erosions- (und Akkumulations-)arbeit geleistet wurde 

mindestens von dem AusmaBe wie in postglazialer Zeit, 

2. Verwitterungserscbeinungen von etwa der zebnfacben Tiefe 

und groBerer Intensityt eingetreten sind wie nacb deni Yerscbwinden 

des letzten Inlandeises, 
3. eine Fauna und Flora gelebt bat, die min des tens dieselben 

gunstigen Klimabedingungen verlangt, wie sie jetzt in Norddeutscbland 

vorbanden sind, ja die zum Teil nicbt unwesentbcb bessere Kbma- 

bedingungen erfordert. 

Aus anderen Beobacbtungen ergibt sich ferner, daB wabrend der 

Ablagerung der Moranen klimatiscbe Bedingungen geberrscbt babenr 

wie wir sie jetzt nur in der Arktis, auBerbalb der Baumgrenze finden 

(bocharktische, bzw. ganz verkiimmerte Flora), in der die Wirkung der 

Yerwitterungsfaktoren annabernd gleich Null ist, und unter denen die 

oben erwabnte warmeliebende Fauna und Flora unmoglicb gelebt baben 
kann. 

Bamit ist nacb Ansicbt des Yerfassers und der uberwiegenden Mebr- 

zabl der Forscber die Existenz wirklicber, langer, warmer Intergiazial- 

zeiten einwandfrei erwiesen, und die Ansicbt aus der Diskussionsmoglicb- 

keit ausgescbaltet, daB das Inlandeis sicb unter den jetzigen klimatiscben 

Bedingungen bis nacb Norddeutschland erstreckt, seine Zungen mitten 

in unsere Yegetation binein vorgescboben und nur im Randgebiete 

geologiscli irrelevante Oszillationen ausgefiibrt bat. Es bat sowobl 

groBe, warme Interglazialzeiten, wie kleine Interstadial- 

zeiten mit ungiinstigen Klimaverhaltnissen — ganz kurze 

Oszillationen des Eisrandes — gegeben. 

Betracbten wir nun nacb den vorstebenden generellen Erorterungen 

die verscliiedenen danacb als fiir warme Interglazialzeiten beweisend 

anzusebenden Erscbeinungen im Zusammenbang zueinander und mit 
den verscbiedenen glazialen Komplexen, um zu erfabren, wie in jedem 

einzelnen Falle die Beweise dafiir bescbaffen sind, und auf wie viel der- 

artige warme Interglazialzeiten jene Erscbeinungen etwa bindeuten, und 

wie sie sicb zur Gliederung des Diluviums verwerten lassen, so wird es 
zweckmaBig sein, nicbt das ganze norddeutscbe Tiefland auf einmal 

in bezug auf die Gleichaltrigkeit, bzw. Yerscbiedenbeit der einzelnen 
marinen und pflanzlicben Interglaziale und der Yerwitterungszonen zu 
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betrachten, sondern erst einzelne, in sicb mebr gleichartige Bezirke auf 

diese Verhaltnisse zu nntersncben nnd dann weiter zu versuchen, die 

auf diese Weise gewonnenen lokalen Ergebnisse miteinander in Ober- 

einstimmung zu bringen. 

Schleswig-Holstein. 

Beginnen wir mit der in bezug auf diese Verhaltnisse am besten be- 

kannten und am giinstigsten aufgeschlossenen Provinz, mit Schleswig- 

Holstein, das quer zu der Hauptbewegungsrichtung wenigstens des 

letzten Inlandeises gelegen, auf etwa 100 km Breite samtlicke Glieder 

des Diluviums von den altesten bis zu den jungsten enthalt, vom Kaiser- 

Wilhelm-Kanal mit seinen ausgezeichneten Aufschliissen quer durch- 

schnitten und auch sonst noch duroh zahlreiche und lehrreiche Auf- 

schltisse der Beobachtung gut zuganglich ist. Wir wissen daraus, daB 

die Machtigkeit der Diluvialablagerungen dort sehr verschieden und zum 

Teil enorm groB ist: 120 m bis liber 300m im Westen, 40—238 m im 

Osten des Landes, abgesehen von vereinzelten noch extremeren Zahlen; 

daB Oberflachenformen und Erhaltung der Diluvialablagerungen im 

Osten und Westen des Landes sehr verschieden sind, daB eine groBe 

Anzahl sowohl von glazialen wie interglazialen, Fauna und Flora ftihren- 

den Ablagerungen, von Verwitterungszonen und von ausgedehnten, er- 

giebigen Wasserhorizonten vorhanden sind, die dieses zum Teil enorm 

machtige Glazialdiluvium ausgezeichnet zu gliedern gestatten. 

Der groBe, junge, frische Endmoranenzug, der die ganze Halbinsel 

der Lange nach durchzieht, erweist das dahinter (ostlich) gelegene Gebiet 

als sicheres jlingstes Diluvium, als Produkt der letzten groBen Eiszeit. 

Dieses sowie das vor der Endmorane liegende, zum Teil altere Diluvial- 

gebiet ist hier auf einen erheblich engeren Baum zusammengedrangt wie 

sonst in Norddeutschland, und daher sind die ganzen Verhaltnisse in 

Schleswig-Holstein erheblich iibersichtlicher und klarer wie sonst irgendwo 

in Norddeutschland. 

Der Kaiser-Wilhelm-Kanal durchschneidet im Osten zwischen Hol- 

tenau und Sehestedt diese typische, kuppige Grundmoranenlandschaft, 

die von einem vollig frischen, groBtenteils blaugrauen Geschiebemergel 

mit sehr geringer Verwitterungsrinde gebildet wird (26). 

Auf diesem Geschiebemergel liegen in kleineren und groBeren Becken 

spatglaziale und postglaziale Ablagerungen in der Facies der arktischen 

Dryastone mit Dry as octojoetala (hocharktische Form), Salix yolaris, 

S. herbacea, S. reticulata und S. phyllicifolia und Betula nana, die zum 

Teil noch mit dem Geschiebemergel verzahnt sind und wechsellagern 

nnd uns iiber den Charakter der am Eisrande lebenden Flora und Fauna 

(Planorbis stroemi, Valvata antiqua, Pisidien, Sphcerium duplicatum und 

corneum, Limnaea, Anodonta usw.) aufklaren. 
Enter dem 15 bis 25 ja bis 45 m machtigen Obersten Geschiebemergel 

liegen an verschiedenen Stellen, durch Bohrungen aufgeschlossen, altere 

Geologische Rundschau. IV. 22 
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Moore und Torfe, deren Pflanzenbestand zum Teil noch nicht untersucht, 

zum Teil nicht mehr festzustellen ist. Kiefer, Birke und wahrscheinlich 
Rotbuche sind in einem derartigen, 1 m starken Waldtorf, der in Yer- 

bindung mit Moostorf stand, festgestellt; in einem anderen Moor unter 

den Nordpfeilern der Wiker Hockbrlicke liegt eine ansgedebnte, jetzt 

noch (nach der diluvialen Znsammenpressnng) mebr als 10 m machtige 
Faulschlammbildung, in der von beweisenden Pflanzen bis jetzt die 

Hainbuche nacbgewiesen ist. (Die Untersnchnngen dariiber sind erst 

im Beginn.) 
Bicht daneben liegt unter demselben Oberen Geschiebemergel und 

unter frischen Vorschiittungssanden ein sebr stark verwitterter, eisen- 

sckiissiger Sand, den Verfasser fiir eine mit diesem Moor annahernd 
gleichzeitige alte Yerwitterungszone bait. Ferner wird der Geschiebe- 

mergel auf der ganzen Strecke bis Sehestedt von einem ausgedeknten 

machtigen Sandhorizont unterlagert, dessen Ausdehnung und Zusam- 

menhang durch die erheblichen, in ihm zirkulierenden, oft artesisch stark 

gespannten Wassermassen erwiesen wird. 

Unter diesem wasserfiihrenden Sandliorizont, der Verwitterungszone 

und den Torflagern liegt ein alterer, zum Teil erheblich machtiger Ge- 

schiebemergeh darunter ofter sebr macbtige, ebenfalls stark wasser- 

fubrende Sande, ein tiefster Geschiebemergel und darunter das Miocan. 

Wir baben also bier im Osten des Landes eine macbtige, frische Grund- 

morane, darunter einen ausgedehnten Wasserhorizont, eine erbeblicbe 

Verwitterungszone und Seemoore, Waldmoore und Moostorfe, in denen 

Birke, Eiclie, Kiefer, Rotbuche (?) und Hainbuche bisher nacbgewiesen 

sind, darunter einige altere Geschiebemergelbanke, die zum Teil durch 

sebr macbtige, stark wasserfiibrende Sande getrennt sind, und wir werden 

mindestens die Verwitterungszone mit den Wald- und Seemooren (und 

dem Wasserhorizont) als gut belegtes Xnterglazial betracbten diirfen, 

das sich nicht unter arktiscben Bedingungen gebildet bat. 

Zwischen Sehestedt und Rendsburg kreuzt der Kanal die zu den 

vorerwahnten Grundmoranen geborige Hauptendmorane, verlauft dann 
auf lange Erstreckung durch tiefgelegenes Moorgebiet und durchschneidet 

dann den Hobenzug bei Griinental, wo ein nur nocb geringmachtiger 

Geschiebemergel mit geringer Verwitterungsrinde und friscber Ge- 

scbiebesand mit 3/4 m groBen, geschliffenen Geschieben ebenfalls von 

einer ausgedehnten, sebr erheblich zersetzten, stark eisenscbussigen 

Verwitterungszone unterlagert wird, sowie von alteren Mooren, die fol- 

gende Pflanzengesellscbaft enthalten: Fraxinus excelsior, Picea excelsa, 
Tilia platyphyllos, Quercus, Acer, Ilex aquijolium, Betula verrucosa, 

Prunus avium, Corylus avellana, Nuphar luteum, Najas flexilis, Brasenia 
purpureai, Dulichium spathaceum usw.; in den obersten und untersten 

Schichten Pinus silvestris, bei einem Moor in der tiefsten Scbicbt nocb 
Betula nana (28, 29, 146, 166, 14). 

Unter den Mooren liegen noch im klaren AufschluB entkalkte und 
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verwitterte Sande, sowie sehr machtige altere Moranen; die Moore sind 

zum Teil durcli Eisdruck auf das intensivste gestaucht, zerrissen usw., 

liegen aber im groBen ganzen an ilirer urspriinglichen Ablagerungsstelle 

und werden zum erbeblicben Teil von ganz sicberen Moranen: Geschiebe- 

sand mit 3/4m groBen, gescbliffenen Geschieben, Geschiebelehm, ja 

zum Teil sogar von unverwittertem Gescbiebemergel bedeckt, wie die 

neuen Kanalaufscbliisse unzweideutig zeigen. 

DaB dieses wirkliche Interglazialmoore sind mit einer Flora, die nicbt 

in der Nahe des Eisrandes gelebt haben kann, sondern selir giinstige 
Vegetationsbedingungen verlangt, und daB die obersten und untersten 

Schicbten dieser Moore erkeblich ungiinstigere Klimaverhaltnisse an- 

zeigen (Betula nana, Pinus silvestris usw.) als die mittlere Hauptmasse, 

ist jetzt nicbt mebr zu bezweifeln. Die starke Yerwitterungsrinde der 
Liegendscbicbten, die im stratigrapbiscben Verband mit den Torfen 

stebt und zum erbeblicben Teil ebenfalls von frischem jungen Diluvium 

bedeckt wird, beweist dasselbe. 

Der iiber Torfen und Verwitterungszone liegende Gescbiebemergel, 

der im Osten bei Kiel hinter der Endmorane 15 bis 45 m macbtig war, 

ist bier im Westen vor dem Hauptendmoranenzuge nur nocb 1,5—4 m 

macbtig, sonst ist die Analogie vollkommen. Dieselbe Verwitterungs¬ 

zone : 8 m intensiv zersetzter Sand und Kies unter 7 m friscbem Sand 

und Gescbiebemergel und iiber 70 m friscbem Diluvium findet sicb aucb 

bei Frestedt westbcb von Burg. 

Unter diesen Torfen mit der sebr warmeliebenden, zum Teil in Europa 

scbon ausgestorbenen Flora liegen am Kanal stellenweise nocb nicbt 

unerbeblicb machtige SliBwasserablagerungen mit reicber Fauna, die 

nocb nicbt durcbgearbeitet ist, aber Formen entbalt, wie z. B. Planorbis 

albus, die beutzutage in Deutschland kaum nocb fortkommen und eben¬ 

falls auf mindestens ebenso giinstige Klimabedingungen zu deuten scbei- 

nen, wie wir sie beute in Deutschland baben, also mit demBefund der 

Flora vollig iibereinstimmen, die aber von alien bekannten spat- 

und postglazialen Ablagerungen des Gebietes wesentlicb 

verscbieden sind (32). 

Dieselben — aber nocb machtigeren — Yerwitterungszonen, ebenfalls 

in Verbindung mit Torflagern unter friscbem j ungen Diluvium, finden 

sicb nun annahernd in derselben Entfernung vor der Hauptendmorane 

sowobl weiter im Norden bei Siiderstapel (26, 27), wo sebr machtiger, 

groBenteils nocb blaugrauer Gescbiebemergel und friscbe kalkhaltige 

Kiese mit Erosionsdiscordanz auf sebr tiefgebend und intensiv verwitter- 

ten Kiesen und Sanden liegen, die in stratigrapbiscbem Yerband mit 

einem Torflager steben, und wo in der Tiefe ein alterer, muscbelfubren- 

der Horizont tief unter dieser Verwitterungszone liegt —- wie weiter 

im Siiden in der Gegend von Elmshorn (18), wo sie nocb von einer 

zweiten, tieferen interglazialen Verwitterungszone unterlagert werden, 

und bei Glinde-Uetersen-Schulau im Unterelbegebiet. * 

22* 
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Am besten von diesen Ablagerungen nntersucbt sind die von Gbnde- 

Uetersen-Schulan (116, 14). 
Die Uberlagerung dieser fossilflihrenden Ablagerungen an der Unter- 

elbe bei Glinde-Uetersen-Scbulau teils durcb unzweifelbafte Mo- 

ranen (Gescbiebelebm), teils durch den faciell diesen Gescbiebelebm ver- 

tretenden und ganz allmablicb in ihn tibergebenden Gescbiebesand mit 

mehr als 1/2 m groBen Geschieben ist vollig sic Her und einwandfrei 

erwiesen ! Diese von Dutzenden von Geologen als unzweideutigen 
Gescbiebelehm anerkannte Morane als >> steingemischten Ton<< aufzu- 

fassen (Geinitz), dafiir liegt nicbt der mindeste objektive Grund. vor. 

Die Unterlagerung durcb einen macbtigen, alteren, stellenweise bis zu 

13 m Tiefe auf das intensivste verwitterten und ferrettisierten Gesc-biebe- 

mergel ist ebenfalls einwandfrei festgestellt. 
Die Flora der Torfe entbalt neben indifferenten Formen: Pinus sil- 

vestris und P. montana, Nymphaea alba, Juniperus communis, Myrica 

Gale, Betula verrucosa und B. alba, Carpinus betulus, Tilia platypJiyllos, 

Alnus glutinosa, Picea excelsa, Rubus idaeus, Rlnamnus frangula, Nuphar 

luteum, Erica tetralix, Stratiotes aloides, Najas flexilis und mayor usw. 

also Formen, die ein durcbaus gemaBigtes Klima verlangen und nicbt 

einmal in der subarktiscben Zone fortkommen. 

Die Fauna der unter deni Torf liegenden Scbicbten entbalt vielfacb 

in intakten zweiscbaligen Exemplaren Ostrea edulis, Mytilus edulis, 

Cardium edule, Tellina baltica, Scrobicularia piperata, Litorina litorea usw., 

zablreicbe Foraminiferen und Cervus elaphus, ist also sicber eine durcb¬ 

aus gemaBigte Fauna, die ebenfalls nicht am Eisrand gelebt baben 

kann. Wir baben also wiederum ein zwiscben zwei Moranen gelegenes, 

durcbaus einwandfreies Interglazial gemaBigten Cbarakters, das eine 

sebr lange Zeit beansprucbt (negative Strandverscbiebung), und eine 

macbtige Yerwitterungszone darunter. 

Das daruber liegende Obere Diluvium ist ebenfalls geringmacbtig, 

wie bei Grunentbal und sonst meistens im Westen. 

Unter deni macbtigen, liegenden Gescbiebemergel mit der starken 

Yerwitterungszone sind im Fortstreicben nacb SO. in und bei Hamburg 

sebr macbtige gescbicbtete Sedimente: Sande, scbwarze Tone usw., 

beobachtet und erbohrt, die zum Teil marine Fauna entbalten, Ostrea 

edulis, Cylichna umbilicata, Cardium minimum, Litorina litorea, Mactra 

sp., Cardium edule, Tellina baltica, Tellina exigua, Cyprina islandica, 

Turritella terebra, Hydrobia ulvae, Mytilus edulis, Scrobicularia pipe- 
■rata usw. (43, 41, 34, Seite 140—141). Die Fauna ist zum mindesten 

durcbaus gemaBigt; die Macbtigkeit der sie einscblieBenden Sedimente 
von iiber 170 m und die sicbere Unterlagerung durcb einen dritten, 

tiefsten Gescbiebemergel spricbt auf das bestinimteste fur ein alteres, 
durchaus einwandfreies Interglazial. 

Weiter landeinwarts gelegene Bobrungen bei Lockstedt baben eben¬ 

falls drei Gescbiebemergel ergeben, deren beide tiefere durcb macbtige 
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(etwa 200 m) Sedimente mit humosen Bildungen, Faulschlamm usw. 

getrennt sind, wahrend bei Winterhude iiber dem machtigen mittleren 

Geschiebemergel SiiBwassermergel mit eigentiimlicher, durchaus ge- 

maBigter Fauna, darunter die nur diluvial bekannte Gattung Belgrandia, 

und Torfe mit durchaus gemaBigter Flora liegen — Carpinus betulus, 

Ilex aquifolium, Abies pectinata, Najcis-Arten usw. — die aufs intensivste 

glazial gestaucht und gefaltet sind und von einer sandigen Morane mit 

bis kopfgroBen Geschieben iiberlagert werden. An dem interglazialen 

Alter dieser Seemergel und Torfe ist nach dem Faunen- und Floren- 

charakter und den vollig sicheren stratigraphischen Verhaltnissen nicht 

zu zweifeln; von alien bekannten postglazialen Sckickten Norddeutsch- 

lands sind sie auf das deutlichste verschieden; mit dem sicheren Inter- 

glazial bei Grunenthal stimmen sie dagegen vollig iiberein (32, 55, 

78,. 93). 
Wir haben also in der Hamburger Gegend zwei Interglaziale, beide 

aus humosen, bzw. SuBwasserbildungen von zum Teil enormer Machtig- 

keit und aus marinen Bildungen durchaus gemaBigten Charakters auf- 

gebaut, durch einen sehr machtigen Geschiebemergel getrennt und von 

Moranen unterlagert und iiberlagert, konnen also daraus mit volliger 
Sicherheit auf drei Eiszeiten in diesem Gebiet schlieBen, und wir haben 

ebenso bei Elmshorn zwei Verwitterungszonen, die drei verschiedenart-ige 

glaziale Komplexe voneinander trennen, was also denselben SchluB 

ergibt. 
Betrachten wir die Ergebnisse der Kartierung weiter siidlich, bzw. 

slidostlich zwischen Liibeck und Lanenburg, so ist in diesem Gebiet 

hinter der Endmorane ebenfalls ein zum Teil erheblich machtiger, frischer, 

Oberer Geschiebemergel nachgewiesen, der in Oldesloe von pflanzen- 

fiihrenden Schichten unterlagert wird, die dieselbe Laubwaldflora 

fiihren, die auch jetzt noch bei uns lebt; darunter liegen Tone mit 

Cardium edule, Hydrobia sp., Neritina fluviatilis und eine 66 m mach- 

tige altere Morane; es ist also ein ganz einwandfreies Interglazial 

in derselben Beschaffenheit und Lage wie bei Glinde-Uetersen-Schulau 

(12 u. 12a). 

In den Bohrungen >>am Ritzen<< slidostlich von Oldesloe wurde unter 

12—16—17—19,8—21 m Oberem Geschiebemergel und bis 16 m jung- 

glazialen Sanden eine Serie von SuBwasserbildungen durchbohrt, be- 

stehend aus humosem Sand, sandigem Torf, Lebertorf. hnmoser fein- 

sandiger und toniger Mudde und SiiBwasserkalk, die folgende Flora und 

Fauna enthielten: 

Pinus silvestris, Piceci cf. excelsa, Phragmites communis, Betula alba, 

Alnus glutinosa, Menyanthes trifoliata, Mentha aquatica, Potamogeton 

(5 Arten), Najas major, Nymphaea alba, Quercus, Tilia, Corylus avellana, 

Comxrum palustre, Hippuris vulgaris, Lycopus europaeus, Zanichellia 
palustris, Myriophyllum spicatum usw., ferner Bithynia tentaculata, 

Valvata piscinalis, Limnaea sp., Ostracoden, Spongilla fluviatilis. 
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Unterlagert wird dieses sichere Interglazial eines sehr gemaBigten 

Klimas von Kies nnd mehr als 4 m Unterem Geschiebemergel. In der 

iiberlagernden Oberen Morane ist in 8—10 m Tiefe ein glazialer Ton- 
mergel mit Cbaraceenresten, dem alpinen Potamogeton filiformis, Betula 

cf. nana nnd kleinen Pisidien (aber sicher obne die Pollen von Kiefer 

und Eicbe) eingelagert — also im Gegensatz zn dem Interglazial eine 
typische glaziale Bildung, am Eisrande bei einer kleinen Schwankung 

entstanden. 
Bei St. Georgsberg—Batzeburg liegt miter dem friscben Oberen 

Geschiebemergel eine 10 m machtige, intensiv ferrettisierte Yerwitte- 

rungszone, darnnter ein tieferer Geschiebemergel, ein machtiger Wasser- 

horizont mit stark artesisch gespanntem Wasser und mit Windschliff- 

geschieben (vgh Sylt), ein tiefster Geschiebemergel und Tertiar, also 

dieselben Verhaltnisse wie bei Kiel: drei Moranen, die durch eine Ver- 

witterungszone und einen artesischen Wasserhorizont getrennt sind 

(36, 16). 
Bei Schwarzenbeck liegen unter zum Teil sehr machtigem Oberen 

Geschiebemergel eine erhebliche Verwitterungszone, Torfe und Diato¬ 

me enerde mit ungeniigend bekannter Flora, Tone mit Ostrea edulis 

und ein machtiger alterer Geschiebemergel; desgleichen liegt eine Ver¬ 

witterungszone unter frischem Oberen Geschiebemergel bei Liitau und 

bei Krlizen (17). 
Bei Lauenburg liegt im Kuhgrund (71, 123, 127, 99, 33) unter 10 m 

machtigen Geschiebesanden ein me hr ere Meter machtiger Interglazial- 

torf mit Taxus baccata, Picea excelsa, Pinus silvestris, Potamogeton, 

Najas major, Stratiotes aloides, Dulichium spathaceum, Salix, Corylus, 

avellana, Carpinus Betulus, Alnus glutinosa, Betula verrucosa, Quercus 

robur, Nuphar luteum, Nymphaea alba, Brasenia purpurea, Ceratophyl- 

lum, Sorbus c. liybrida, Acer platanoides, Acer campestre, Rhamnus 

frangula, Tilia platyphyllos, Tilia ulmifolia, Trapa natans, Abies pecti- 

nata, Fraxinus excelsior, By copus europaeus usw., also ein Torfmoor, 

das mehrere, bzw. viele Tausend Jahre zu seiner Entstehung gebraucht 

hat und lauter Pflanzen enthalt, deren Existenz nur in einem min- 

destens ebenso giinstigen Klima wie heute moglich erscheint. Die 

IJberlagerung durch 10—12 m Sande (zum Teil Geschiebesande) laBt 

nach der ganzen geologischen Situation auf dem Diluvialplateau ein 

alluviales Alter des Torfes ausgeschlossen erscheinen; der machtige 

Geschiebemergel im Liegenden dieses Torflagers wird weiter im Osten 

am Elb-Trave-Kanal unterlagert von marinen sandigen, kalkfreien 

Schichten mit ganz massenhaftem Cardium edule, daneben Tellina bal- 
tica, Mytilus edulis, Hydrobia ulvae, Onoba aculeus, alles sicher auf pri- 

marer Lagerstatte, darunter liegen kalkfreie Mytilustone, Anodonten- 

schichten, ein machtiges alteres Torflager mit ncch unbestimmter Flora 
und zersetzten, kalkfreien Spatsarden und ungewoknlick (liber 

70 m) machtige, schwarze Tone, unter denen noch ein tieferer Ge- 
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schiebemergel beobachtet ist. Wir haben bier also genau denselben 

Schichten aufbau wie in cler Hamburger Gegend und zwei verscbieden 

alte, sichere Interglaziale in sicherem stratigraphischen Verband mit- 

einander, durch machtigen Gescbiebemergel getrennt. DaB die untere 

extraglaziale Serie mit deni machtigen schwarzen Ton, dem dicken 

Torflager, der Verwitterungszone und den marinen Schichten 

mit Cardium und Tellina nicht einer kurzen Oszillation, sondern einer 

groBen Interglazialzeit entspricht, ist an sick schon sicker, wird aber 

auBerdem nock durch andere Argumente spater weiter gestiitzt werden. 

Ein Torflager in derselben stratigraphischen Stellung wie im Kuh- 

grund von Lauenburg, aber uberlagert von Geschiebepackung, ist 

weiter westlich am Gliising nachgewiesen; ein anderes noch weiter west- 

lich bei Tesperhude, ebenfalls mit gemaBigter Flora und unter jungglazia- 

len Schichten liegend; ein weiteres bei Bergedorf enthalt Abies pectinata 

und wird von Oberem Geschiebemergel bedeckt (77). 

Torfe mit ahnlicher Flora wie bei Lauenburg, Tesperhude, Winter- 

hude, Glinde-Uetersen-Schulau und in derselben stratigraphischen Stel¬ 

lung sind auch bei Ohlsdorf (hier mit Brasenia, Ilex, Tilia usw.) (126) 

und be-i Hummelsbiittel—Hinschenfelde bei Hamburg nachgewiesen, an 

letzterem Orte unterlagert von marinen Schichten mit Ostrea edulis usw. 

Wir haben also im Hamburger Gebiet und in Siidholstein—Lauenburg 

unter der obersten, oberflachenbildenden Grundmorane vielfach Torfe 

und SuBwasserablagerungen, die an mehreren Stellen unterlagert wer¬ 

den von marinen Schichten mit gemaBigter Fauna, darunter einen sehr 

machtigen Geschiebemergel, unter dem marine Schichten mit gemaBigter 

Fauna liegen, und zum Teil ebenfalls Torfe und SiiBwasserbildungen; 

wo aber die tieferen marinen und SiiBwasserschichten zusammen in 

demselben Profil liegen, liegen die SiiBwasserschichten unter den marinen 

Sedimenten, was auf eine saculare Senkung um die mittlere Eiszeit 

herum deutet. 

Das sogenannte Interglazial (Austernbanke usw.) von Blankenese 

ist sicher nicht anstehend, sondern eine versckleppte Sckolle im oberen 

Diluvium in einer Endmorane, ebenso die Austernbanke von Tarbeck. 

Zu welchem Interglazial diese Austernbanke von Tarbeck, sowie die 

daneben liegenden marinen und SiiBwassertone urspriinglich gehorten, 

ist noch unsicher (15). Die marinen Tone bei Tarbeck mit Ostrea 

edulis, Mytilus edulis, Tellina baltica, Saxicava pholadis sind eine 

typische Tonmergelbreccie (Brockenmergel), d. h. durch Eisdruck zer- 

quetscht; vielleicht gehoren sie ebenso wie die Austernbanke zur 

Eemzone. 

Dicht daneben ist durch eine Bohrung erwiesen, daB das junge, 

frische Diluvium hier in der Endmorane 70,5 rn machtig ist und von 
13m kalkfreien, verwitterten Sanden, sowie von grobem, wasserfiihren- 

dem Kies unterlagert wird; die interglaziale Verwitterungszone liegt 

also mehr als 70 m tief unter der Oberflache. 
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Bei Fahrenkrng bei Segeberg in Holstein ist anf eine Erstrecknng 

von etwa 45 ha ein dilnviales Kohlenflotz nacbgewiesen durcb Bohrnngen 

nnd Anfschlhsse, das unter 4,5—6 m Gescbiebemergel mit geschliffenen 

Geschieben liegt, 1,6—3 m machtig ist, von lm feinem, hnmos-tonigem 
Sand nnd 2—3 m »blanem« Geschiebemergel nnterlagert wird. Darnnter 

folgen 10 m Sand, ein zweites 0,7—0,9 m machtiges Koblenflotz, 22 m 

Sand nnd ein tiefstes Koblenflotz. Die tieferen Koblen sind nicbt ge- 
naner nntersncbt; die obere Dilnvialkoble bestebt- von oben nacb nnten 

ans: 
0,76 m Waldtorf, 
0,30 m Spbagnnmtorf, 

0,12 m Hypnnmtorf, 

0,25 m Lebertorf, 
0 15 m sandiger vegetabibscber Scblnff. 

Der Torf entbalt die Reste von Pinus silvestris, Quercus sessiliflora 

(u. pedunculata'l), Nymphaea alba, Nuphar luteum, Brasenia purpurea, 

Tilia platyphyllos, Acer campestre, Fraxinus sp. (orniformis), Corylus 

avellana, Salix aurita, S cinerea, Stratiotes aloides, Najas major, Cera.to- 

phyllum-Arten, Picea excelsa, Phragmites communis, Vaccinium uligino- 

sum, V. oxycoccus, Myrica Gale, verscbiedene Sphagnum-Arten, Typha 

sp. Fag us silvatica, Taxus baccata. 

Es ist mitbin ein ganz ansgezeicbnet belegtes Interglazial, das von 

Gescbiebemergel nnterlagert nnd von Oberem Gescbiebemergel iiber- 

lagert wird; die obere Grnndmorane bat bei ibrer Ablagernng die obersten 

Scbicbten des Torfmoores zerstort nnd fortgefnbrt; die botaniscbe Ent- 
wicklnng des Moors bricbt plotzlicb nnd nnmotiviert ab; in Trocken- 

rissen des Torflagers finden sich Sande, die sonst in seinem Hangenden 

feblen (147). 

Ob die marinen Ablagernngen mit Ostrea edulis, die bei Fabren- 

krng nnter Oberem Gescbiebemergel beobacbtet sind, ansteben oder 

verscbleppte Scbollen sind, ist nicbt erweisbar (vgl. die Macbtigkeit 

des jnngen friscben Dilnvinms nnd die verscbleppten Ansternbanke in 
deni benacbbarten Tarbecld). 

Das'soo’enannte arktiscbe, bzw. boreale, marine >>erste<< Interolazial 

von Gottsche (Rensing, Itzeboe) ist erstens kein Interglazial, sondern 

besteht ans typischen glazialen Bildnngen: Yoldientonen mit ge- 

kritzten Gescbieben nnd meistens bocbarktiscber Fauna, nnd liegt 
zweitens nicbt >>sicber nnter Unterem Gescbiebemergel,<< sondern sicber 

nnter (bzw. in) Oberem Geschiebemergel; es sind Ablagernngen vom 
Beg inn der letzten Eiszeit, die nnter den denkbar kaltesten Klima- 

bedingnngen abgelagert sind (25). 

Am Kaiser-AVilbelm-Kanal ostlicb von Griinentbal, ostlicb der Stelle, 
wo das Interglazial mit Brasenia purpurea nsw. beobacbtet ist (S. 338), 
liegt in etwa 10 m Tiefe nnter NN nnter einem granen Gescbiebe- 
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mergel, der aller Wahrscheinlichkeit nach identisch ist mit dem Ge¬ 

schiebemergel miter jenen interglazialen Torfen, in groBer Verbreitung 

ein mariner Horizont mit einer ganz ungewohnlich individuemeichen 

Fauna: Ostrea edulis, Nassa reticulata, Cardium edule, Litorina litorea, 

Cerithium reticulatum, Mytilus edulis und Tapes aureus eemiensis usw., 

der danach in das erste Interglazial fallen muB. Die Fauna ist die typi- 

sche Eemfauna (nach ihrem ersten Fundpunkt an der Eem in Holland 

benannt), die bessere Lebensbedingungen verlangt, als sie jetzt bei 

uns vorhanden sind; es sind aber leider bisher nur Kombinations- 

profile, aus denen die IJberlagerung dieser Fauna am Ivanal durck 

den Unteren Geschiebemergel bekannt ist. 

Bei Siiderstapel liegt unter deni bis zu 10 m tief verwitterten, also 

alteren (unterdiluvialen) Gescliiebemergel sehr vielfach in Bohrungen 

eine auBerordentlich musclielreiche Schicht >>mit groBen runden Mu- 

scheln «, unter der alteres Diluvium liegt, die also aller Wahrscheinlichkeit 

nach ebenfalls Eemzone ist. Bei Tondern im auBersten Nordwesten 

der Halbinsel ist unter 10 m fluvioglazialen Sanden und Kiesen die Eeni- 

fauna in typiseher Entwicklung (Tapes aureus eemiensis) nachgewiesen 

und wird von 22 m machtigem Untersten Geschiebemergel und 

weiteren glazialen Schichten unterlagert. Wenn wir diese Verhalt- 

nisse mit den Ergebnissen der andern, friiher geschilderten Aufschliisse 

bei Siiderstapel, Grunenthal, Hamburg und Lauenburg im Zusammen- 

hang betrachten, so ist ein Zweifel daran, daB die Eemfauna unter 

Unterem Geschiebemergel liegt und das erste Interglazial darstellt, 

-sckon jetzt kaum noch moglich. 

Bei Gramm inNordschleswig liegt unter etwa 1 m ganz grobem, jung- 

diluvialem Kies und etwa 1 m horizontal geschichteten Diluvialsanden 

eine diinne Schicht schwach humoser Spatsande und darunter ein 

vollig zersetzter, ausgebleichter und verwitterter, kiesiger Geschiebelehm, 

der nach der ganzen Art der intensiven Zersetzung eine alte interglaziale 

Landoberflache darstellt. 

Bei Loopstedt am Haddebyer Noor liegt unter Geschiebesand eine 

Tonfolge mit einem 1 m machtigen diluvialen Torfflotz. Die Flora ist 

nicht bekannt; die Machtigkeit des Torfflotzes wlirde auf Interglazial 

schlieBen lassen (155). 

Am Emmerleffkliff im auBersten Westen Schleswig’s steht mehr als 

5 m ganz frischeiy grauer Geschiebemergel an, der nach alien Ivriterien 

>>0berer << sein muB; 22 km westlich da von auf Sylt im Boten Ivliff steht 

ein bis gegen 20m tief vollig verwitterter und entkalkter Geschiebelehm 

an, der also nach den friiheren Ausfuhrungen Untere Grundmorane einer 

alteren Eiszeit sein muB (35, 33, u. 23). 

Unter ihm liegt eine alte Denudationsflache mit Sandschliff- 

geschieben. und ein sehr stark gestauchter alterer Geschiebemergel 

mit vollig anderer Geschiebefiihrung, im Fortstreichen und im Schicht- 

verband mit der Sandschliffzone liegt ein alter, sehr stark komprimierter 
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Torf (>>Tuul <<) mit Picea excelsa usw., der also mit einer an Sicherheit 
grenzenden Wahrscheinlichkeit als alteres Interglazial zu deuten ist 

(38, 104, 105, 129, 130, 131). 
Derselbe scharfe Gegensatz zwischen vollig frischer, junger und 

sell rintensivver witter ter, alter Morane dicht nebeneinander findet 

sich aueh anf Fohr zwiscben Siiderende und Borgsum (49). 
Ein sehr schones, fossilreiches Yorkommen der Eemfauna findet sich 

auch bei Stensigmoos auf Broaker (siidlich Diippel), aber leider nieht 

anstebend, sondern als in toto verschleppte Scbolle im Oberen Geschiebe- 

mergel; es zeigt, daB die sandige Facies, der Tapessand, nacb unten mit 
echtem Cyprinenton verbunden ist, der von SiiBwasserbildungen unter- 

lagert wird, also derselbe Schiclitenverband von marinen und SiiB- 

wasserscbicbten wie im tieferen Interglazial bei Lauenburg (100, 44a). 

Ebenso in derselben schonsten Entwicklung findet sich die ganz 

typiscbe Eemfauna am Bistinge Klint auf Langeland, auf Aeroe und aucb 

sonst nocb auf danischem Gebiet, aber immer in Form verschleppter, 

dislozierter Scbollen (ICO, 44a). 

Die Eemfauna liegt bier in einem Komplex zwiscben sebr eigentum- 

licben >>Glanztonen<< im Liegenden und zwei verscbiedenen Moranen 

mit verscbiedenartigem Gescbiebeinbalt im Hangenden. Bieser ganze 

Komplex ist in spatdiluvialer Zeit in Schollen zerstuckelt, und die 
einzelnen Scbollen sind scbuppenformig iibereinander gescboben. 

Da wir derartige starke, tektonische Storungen bis jetzt nur aus dem 

Ende der letzten Interglazialzeit kennen, die Eemfauna aucb an alien 

sonstigen bekannten Stellen sebr tief im Diluvium liegt, so sind die Lage- 

rungsverhaltnisse nur so zu deuten, daB die beiden, stets stark dislo- 

zierten, schuppenformig mit dem ganzen Komplex uberscbobenen Mora¬ 

nen im Hangenden der Eemfauna Unterer Gescbiebemergel sind (ganz 

analog den Dislokationen auf Kugen), und daB die Eemfauna ins erste 

Interglazial gebort. 

Das Cbarakteristiscbe an alien diesen Yorkommen der Eemfauna ist 

die Tatsacbe, daB die sandigen marinen Scbichten mit sebr reicber Fauna 

(Tapes usw.) im Zusammenhang steben mit tonigen Sedimenten mit 

Cyprina islandica, die ebenfalls durcbaus gemaBigte Fauna fiibren (139) 

und nach dem Liegenden zu in SiiBwasserscbicbten und torfige Bil- 
dungen libergeben. 

Die Flora dieser liegendsten Scbichten entbalt unter anderen Butomus 

umbellatus, Crategus monogyna, Lycopus europaeus, Najas marina, 

Nymphaea alba, Myriophyllum, Potamogeton, Salix cinerea, Vlmus, 
Pinus silvestris, Betula alba, Ceratophyllum, Corylus avellana, Fraxinus 

excelsior, Limnanthemum nympJiaeoides, RJiamnus frangula, Tilia euro- 

paea usw. 

Die Molluskenfauna der SiiBwasserscbicbten bestebt aus Valvata 

piscmalis, V. macrostoma, V. cristata, Bithynia tentaculata, Belgrandia 

mcirginata, Neritina fluviatilis, Planorbis corneus, P. umbilicatus, P. 
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albus, P. nautileus, Limnaen, Anodonten, Unionen, Spharien und zahl- 

reichen Pisidien. 
Die marine Fauna enthalt sehr zahlreiche Arten, darunter als beson- 

ders ebarakteristiscb Lucina divaricata, Tapes aureus eemiensis, Syn- 

desmya ovata, Gastrana fragilis, Eulimella nitidissima, Haminea navicula 

Mytilus minimus, Bittium reticulatum, Cardium echinatum, Nassa 

reticulata, Litorina litorea und Cyprina islandica. Das ist eine Fauna 

und Flora, die sehr giinstige Lebensbedingungen verlangt und eine ganze 

Anzahl Elemente enthalt, die heutzutage noeh nicht wieder, bzw. nicht 

mehr in dem Gebiet gedeihen, sieh dagegen in einer Anzahl anderer 

Interglazialablagerungen finden, wie z. B. Belgrandia und Tapes aureus 

eemiensis. 

Von alien bekannten Diluvialfaunen ist es diejenige, die am scharfsten 

der Vermutung widerspricht, daB wahrend ihrer Ablagerung das Inland- 

eis in der Nahe gewesen sein konnte, da sie eine ganze Anzahl Formen 

enthalt, die heutzutage nicht einmal mehr in der Nordsee fortkommen, 

sondern auf siidlichere Gebiete beschrankt sind. 

In Sudjiitland dagegen treten wieder terrestrische Interglazialbil- 

dungen (Torfe) auf, bei Brnrup, Tuesbnlmark, Hollerup usw. (52), die 

von 2—5 m Geschiebesand uberlagert, unten subarktische Pflanzen ent- 

halten, (Betula nana und subalpina), in der Mitte Gyttja und Wald- 

moor mit Carpinus betulus, Ilex, Tilia grandiflora, Taxus und Picea 

excelsa, sowie Brasenia purpurea und Bulichium spathaceum, endlich 

Dammhirsch, Biber, Waldmaus, Eiehhornchen und Lagomys und oben 

wieder subarktische Pflanzen fuhren. Es ist also ein typisches Inter- 

glazial mit doppelter Klimaanderung, das stratigraphisch und floris- 

tisch dem jungeren Interglazial Sudholsteins und Nordhannovers ent- 

spricht. 

Am Tralleklint bei Fredericia liegt unter 3—4 m Geschiebemergel 

und 9—16 m Diluvialsand 1 m Diatomeenerde und 6—10 m SliBwasser- 

kalk mit zahlreichen SuBwasserconchylien, Cervus elaphus, Eiche, Kiefer, 

Fichte, Erie, Taxus, Carpinus betulus, Ilex, Yiscum album, Najas und 

Brasenia purpurea. Darunter liegt 2—4 m alterer Geschiebemergel. 

Ein analoges Lager von 6,5 m machtiger Diatomeenerde liegt bei Frede¬ 

ricia unter 2,6 m Geschiebemergel und 7 m Sand und Kies. Es ist also 

wiederum ein ganz typisches Interglazial scharfster Fassung, das nach 

Lage der Dinge nur jiingeres Interglazial sein kann und vor den siicl- 

jiitlandischen, gleichaltrigen Interglazialen mit Brasenia noch cladurek 

ausgezeicknet ist, daB es von ganz typisckem Geschiebemergel uber¬ 
lagert wird (51). 

Bei Hollerup wTestlich Banders liegt unter 5—12 m Diiuvialsand 

2—6 m Diatomeenerde und 1,5—2,5 m SiiBwasserkalk, der von Diluvial- 

sand unterlagert wird; der Fossilbestand ist ahnlich wde bei den vorigen 

Bildungen; die Machtigkeit der Diatomeensckichten und Kalklager laBt 

auf die Lange der Interglazialzeit schlieBen. 
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In Nordjiitland dagegen ist durcb die Bolirung von Skjerumbede 
ebenfalls ein marines Interglazial aufgescblossen, das unter Oberem 

Gescbiebemergel und 57 m flnvioglazialen Sanden und Tonen liegt, 

123 m macbtig ist und von einem tieferen macbtigen Gescbiebemergel 

unterlagert wird, der auf sekundarer Lagerstatte verscbleppt und um- 
gelagert altere marine Diluvialfossiben entbalt (67). 

Die 123 m macbtige fossilfiibrende Skjerumbede-serie zwiscben den 

beiden glazialen Komplexen beginnt mit einer >>borealen« Fauna: 

Turritellcc terebra, Cardium fasciatum und Cardium echinatum usw., gebt 
dann in eine Zone mit >>arktoborealer << Fauna iiber, die >>Abra nitida<<- 

Zone, die oben von einer bocbarktiscben Fauna [Porilandia arctica) iiber- 

lagert wird (Astarte Banksi, Axinopsis orbiculata, Kennerleja glacialis, 

Ledo, pernula, Lyonsia arenosa, Pecten groenlandicus, Portlandia arctica, 

Yoldia hyperborea usw.). AuBerdem entbalt dieser bocbarktiscbe Port¬ 

landia arctica-Ton ( = Yoldiaton autorum) nocb massenbaft gekritzte Ge- 

scbiebe und arktiscbe Pflanzen: Betula nana, Salix Jierbacea und Salix 

polaris. Aus der Verteilung der Arten laBt sicb entnehmen, daB die tief- 

sten Scbicbten in einem etwa 80 m tiefen Meere, die jungsten in einem 

nur gegen 10 m tiefen Meere abgelagert sind. Dieses marine Interglazial 

mit dem pracbtvollen Ubergang in bocbglaziale Bildungen, das durcb 

die stratigrapbiscben Yerbaltnisse als sicberes jungeres Interglazial er- 

wiesen ist, zeigt also in seiner faunistiscben Zusammensetzung die er- 

beblicbsten Unterscbiede von der Eemfauna, die sicb von Holland bis 

OstpreuBen so auffallend gleicbmaBig verbalt; es zeigt ebenso wie die 

sudbolsteiniscben jiingeren Interglaziale eine groBte Meerestiefe in den 

unteren Schichten und eine allmablicbe Hebung im weiteren Verlauf, 

wenn es bier im Norden Jilt-lands a-ucb nicbt bis zum volbgen Auftaucben 

und zur Landbildung gekommen ist; docb wreisen die in den obersten 

Lao’en sich massenbaft einfindenden arktiscben Pflanzen aucb scbon 
O 

auf die Nahe eines festen Landes bin. 

Die iibrio'en >>Interglaziale<< Scbleswio-Holsteins sind entweder in 
O O o 

bezug auf die faunistiscben und floristiscben Yerbaltnisse oder in bezug 

auf die Lagerungsverbaltnisse nicht einwandfrei bekannt und nicbts 
beweisend, oder es sind direkt glaziale Bildungen; sie konnen also bier 
unerwabnt bleiben. 

Die >>praglazialen<< Tone mit borealer Fauna von Burg bei Ditmar- 
schen und Wacken (Cyprina islcmdica usw.) geboren aller Wabrscbein- 

licbkeit nacb in den Anfang des ersten Interglazials, ins Liegende der 
eigentlicben Eemzone. 

Unter dem tieferen Interglazial bei Hamburg und Lauenburg liegt 

ein ganz auBerordentlich macbtiger Horizont fetter, dunkler, fast 
scbwarzer Tone (Lauenburger Ton), der bei Lauenburg fiber 80 m, im 

Hamburger Gebiet 50—140 m macbtig ist. Diese Tone sind vollig 
fossilfrei und sebr stark durcb eine merkwurdige bumose Substanz 

(wabrscheinlich ganz fein zerriebene Braunkoble) gefarbt. 
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Nach den Untersuchungen von Schucht (121) finden sich derartige 

machtige, schwarze Tone in Nordhannover, im Unterweser- nnd Unter - 

emsgebiet bis nach Holland in groBer Verbreitung, nnd Schucht hat ver- 

sucht, diesen schwarzen Tonhorizont als trennende Schicht, als Gliede- 

rungsmittel fiir das westliche Diluvium zu benutzen. Wie die Verhalt- 

nisse in dem anscheinend wesentlich ruhiger und einfacher gebauten 

Nordhannoverschen und westlichen Diluvialgebiete liegen, und ob die 

genannten schwarzen Tone dort iiberall gleichartig und eines Alters 

sind, dariiber will ich mich eines Urteils enthalten — es ist moglich, daB 

sie dort einen einheitlichen Horizont bilden, der aber dann alter als 

die vorletzte Vereisung sein miiBte. Das dariiber liegende Glazialdiluvium 

erreicht nach Schucht durchschnittlich 30—40 m Machtigkeit, und der 

Ton liegt annahernd bei NN; das jiingste, Obere Diluvium bildet aber im 

nordostlichen Hannover im allgemeinen nur noch eine diinne Decke, bzw. 

weiter siidlich einen schleierartigen Uberzug iiber dem alteren Diluvium. 

Im eigentlichen Elbtalgebiete mit seinen recht gestorten Lagerungs- 

verhaltnissen bilden die schwarzen Tone ganz sicher aber keinen ein¬ 

heitlichen Horizont mehr — zum mindesten liegen sie unter sehr ver- 

schieden altem Hangenddiluvium. Bei der Kruzener Ziegelei nordlich 

von Lauenburg liegen sie unter sehr gestorten Verhaltnissen unter 

sicherem Oberen Geschiebemergel (mit Zwischenlagerung einer inter- 

glazialen Verwitterungszone), bei Lauenburg selbst liegen sie, wie er- 

wahnt, unter sicherem Unteren Geschiebemergel, ebenso wie bei Ham¬ 

burg; zwischen drin bei Tesperhude liegen sie wieder unter sicherem 

Oberen Geschiebemergel, aber ebenfalls sehr gestort; bei Hummelsbiittel- 

Hinschenfelde liegen sie unter einem Interglazial, das bis zum strikten 

Beweis des Gegenteils als jiingstes betrachtet werden muB. Bei Glinde- 

Utersen, wo iiber diesem selben jiingsten Interglazial der sichere 

Obere Geschiebemergel folgt, sind sie entgegen der diesbeziiglichen 

Angabe Schuchts (Seite 138) ganz sicher nicht beobachtet und nicht 

vorhanden, wie dort ja auch das tiefere Interglazial nicht mehr vor- 

handen ist (116). Ebenso beruht die Berufung Schuchts auf mich 

(Seite 137) daflir, daB diese Tone im westlichen Schleswig-Holstein iiberall 

nur von einer Grundmorane, und zwar der der letzten Vereisung 

iiberlagert werden, in diesem letzten Teil auf einem Irrtum und MiB- 

verstandnis. Wo ich derartige schwarze Tone im Westen beobachtet 

oder von ihnen erfahren habe, liegen sie ganz sicher unter dem Unteren 

Geschiebemergel mit der machtigen interglazialen Verwitterungszone 
(z. B. bei Siiderstapel) (26). 

Aus alien diesen Erwagungen ergibt sich, daB, soweit diese schwarzen 

Tone ungestort,, in voller Machtigkeit vorhanden sind, sie anscheinend 

iiberall unter dem Unteren Geschiebemergel, bzw. unter dem unteren 

Interglazial liegen und das sogenannte Hauptdiluvium von dem alt es ten 

Glazialdiluvium trennen; daB sie aber schon im ostlichen Elbufer und 

weiter landeinwarts groBenteils stark gestort und wahrsckeinlich tekto- 

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



350 II. Besprechungen. 

nisck disloziert sind, hock in die Hoke kommen und z. T. sicker nnter 

Oberem Gesckiebemergel liegen, vielleickt aber kier auck eine rekurrente 

Zone derselben Facies bilden. Uber die Umstande, nnter denen sick 

diese m'icktigen, fossilf reien, aber feldspatfiihrenden sckwarzen Tone 

gebildet kaben, sind wir nock ganz im Unklaren. 

Hannover. 

Aus Hannover ist ebenfalls eine ganze Anzakl sickerer Interglaziale 

bekannt, deren stratigrapkiscke Stellnng aber znm Teil nock unsicker ist. 

Bei Stade liegt zwiscken zwei sickeren Moranen eine macktige Sckick- 

tenfolge, die mit sickeren kockarktiscken Yoldientonen beginnt, in der 

Mitte eine Ansternbank entkalt nnd wieder mit typiscken Yoldientonen 

mit eingesckalteten Moranenbanken endet, also ein vollstandioes 

Interglazial mit doppelter Klimasckwankung; ob es alteres 
oder jiingeres Interglazial ist, ist nock nickt sicker erweisbar (114). 

Aus der Tatsacke, daB die kangende Morane ziemlick mack tig ist 

und >> concordant« mit den tieferen fossilfiikrenden Sckickten liegt, und 

daB der ganze Komplex einkeitlick stark aufgericktet ist, ware 

vielleickt zu scklieBen, daB es alteres Interglazial ist, da die starken 

diluvialen tektoniscken Storungen, fiir die wir Beweise kaben, am 

SckluB der letzten Interglazialzeit, vor Ablagerung des Oberen G-esckiebe- 

mergels erfolgt sind, der dann die aufgerickteten Sckickten discordant 

iiberlagert (Biigen). 

Ebensolcke marinen Ablagerungen mit sekr deutlicker Klimasckwan- 

kung liegen bei Lamstedt bei Stade. 

Bei Flestedt (Blatt Haarburg) liegt unter geringmacktigem, diluvialem 

Kies und Gesckiebelekm ein 1—1,2 m starkes, diluviales Torflager, das 
— stark zusammengepreBt — aus Moostorf und Bruckwaldtorf mit 

kerrsckencler Rotfokre, Fickte, zurucktretender Eicke (bei sickerem 

Feklen der Linde) bestekt und Car ex pseudo-cy perns entkalt, also ein 

etwas raukeres Klima als keute anzudeuten sckeint; ob es aus der letzten 

Interglazialzeit, und zwar aus derem Ende stammt, ist also nickt sicker 

zu erweisen, dock ist das immerkin am wakrsckeinlicksten, da fiir ein so 

groBes Interstadium mit immerkin dock reckt giinstigen Temperatur- 

verlialtnissen, wie es fiir die Bildung dieses starken Torflagers erforderlick 

wTare, sonst alle Hinweise feklen. 

Bei Liineburg ist vielfack und an reckt versckiedenen Stellen in 

Tagesaufsckliissen und Bokrungen beobacktet, daB unter einem normal 

kalkkaltigen, Oberen Diluvium, das oberflacklich bis zu 2 m (ausnakms- 

weise bei sehr sandiger Facies bis zu 4 m) Tiefe entkalkt war, eine bis 

zu 12 m tief intensiv zersetzte und entkalkte Yerwitterungszone folgte 

(teils in den tieferen diluvialen Sanden liegend (24,22,33), zum Teil bis in 

die altere Morane kinabreickend), die an mekreren Stellen mit kumosen 

Sckickten und mit Biluvialtorf im stratigrapkiscken Verband stekt. 
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Uber die pflanzliche Beschaffenheit dieses Biluvialtorfes ist leider bisher 
nichts ermittelt, daB hier aber die Zeugen einer langen Interglazialzeit 
vorliegen, ist aus der Machtigkeit und Beschaffenheit der Zersetzungs- 
zone (12 m, zum Teil intensiv ferrettisiert) sicher. Gleichzeitig ist hier 
aus der Tatsacke, daB kalkhaltiges Obermiocan und Keupermergel 
tektonisck auf diese Yerwitterungszonen aufgesckoben sind, mit volkger 
Sickerkeit zu erweisen, daB diese tektoniscken diluvialen Storungen erst 
gegen Ende der letzten Interglazialzeit erfolgt sein konnen. 

Unter dem bis 22 m machtigen, Unteren Geschiebemergel unter 
dieser oberen, interglazialen Entkalkungszone kegen in einer Bokrung 
ebenfalls nack 13 m verwitterte Diluvialsande, die somit eine altere 
interglaziale Verwitterungszone anzeigen, ebenso wie bei Elmshorn in 
Holstein und bei Lauenburg. 

Auck in der Bokrung Eitelfritz bei Vast or f, SO Liineburg, liegt 
unter 22 m frischem, Oberen Diluvium eine sekr macktige Verwitte¬ 
rungszone mit einem Torflager und darunter wieder liber 30 m frisckes 
alteres Diluvium. 

Auck siidkck und siiclwestlich von Liineburg bei Hasenburg und 
Oedeme liegen unter zum Teil nock vollig frischem, j ungem Diluvium 
stark zersetzte, verwitterte, altere Diluvialsande und Kiese, darunter 
eine sekr deutlick ausgepragte Denudationszone, ganz verwitterter und 
entkalkter, zum Teil in eine Steinsohle aufgeloster, alterer Geschiebe- 
lekm und ebenfalls nock vollig entkalkte und verwitterte, oben diskor- 
dant abgescknittene, altere Diluvialsande; also ebenfalls die Zeugen 
einer sekr langen Interglazialzeit, in der die erkeblicksten Denudations-, 
bzw. Erosions- und Verwitterungsvorgange sick abspielten. (Blatt 
Liineburg, 2. Auflage!) 

Das friiher als Praglazial betracktete, ziemlick macktige Torflager 
am PiEPERscken Kalkbruck bei Liineburg, das unter Geschiebedecksand 
und 5 m Diluvialsand liegt, entkalt neben indifferenten Formen: Picea 
omoricoides, Pinus 'pumilio, Betula nana, Salix herbacea usw., und zwar 
vielfack in sekr verkriippelten Formen, die also auf ein raukes, unwirt- 
lickes Kkma deuten (97). Nackdem (entgegen der friikeren Annahme) die 
Verbreitung des Oberen Diluviums bis weit fiber Liineburg sickergestellt 
ist, liegt kein Grund mekr vor, dieses Torflager nickt fiir jungdiluvial, 
vom Ende der letzten Interglazialzeit herstammend, fiir ein Aquivalent 
der vorerwahnten Torfe in der Verwitterungszone (und bereits das 
Herannahen des letzten Inlandeises anzeigend) anzuseken, analog dem 
Torf von Flestedt bei Haarburg; es ist dies jedenfalls die ungezwungenste 
Annahme. 

Dieselbe Tatsacke, daB drei kalkkaltige, normale Glaziale durck zwei 
interglaziale Verwitterungszonen von groBer Machtigkeit getrennt 
smd, ergibt sick auck aus dem Befund der Bokrung Ochtringen auf 
Blatt Ebstorf siidlick Liineburg (5 m Jungdiluvium, 22 m letzte inter¬ 
glaziale Verwitterungszone, 26 m kalkhaltiges Glazial, 18 m altere inter- 
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glaziale Verwitterungszone und 20 m altestes Glazial liber Tertiar), so 

daB also an dem gesetzmaBigen Anftreten zweier verscbiedenaltriger 
derartiger Yerwitterungszonen iibereinander im Unterelbegebiet nicht 
mebr zu zweifeln ist. 

Die Kieselgurlager im Lubetal siidlicb von Liinebnrg enthalten 

Eotfobre, Erie, Eiche, Ficbte, Hainbucbe, Hasel, Stechpalme, Ahorn, 

Escbe usw., beweisen also ein absolut gemaBigtes Ivlima und werden 

von sicber glazialen Sanden zum Teil sogar von Gesckiebelehm iiberlagert, 

geboren also der letzten groBen Interglazialzeit an; bierin — in der 

Kieselgur — sind aucb korperlicbe Reste des diluvialen Menscben 

gefunden (124, 128, 4). 

Ebenso entbalten die 6—13 m maebtigen Kieselgurablagerungen 
bei UnterluB und Oberobe siidlich Liineburg dieselbe Flora: Eicbe, 

Bucbe, Aborn, Spitzaborn, Fobre, Erie, Birke, Pappel, Ficbte, Hasel, 

Ilex aquifolium und werden ebenfalls von maebtigen Gescbiebesanden 

mit iiber 1 m groBen Gescbieben, die seitlicb im Gescbiebelebm iiber- 

geben, iiberlagert, sind also gleicbfalls sicbere Interglazialbildungen, 
desgleicben die SiiBwassermergel von Westerweybe, Ulzen und Ebstorf 

(.Rhinoceros MerJcii), die dieselben Lagerungsverhaltnisse zeigen (und 

von maebtigem Gescbiebemergel unterlagert werden) (96), und die 

SuBwasserkalke von Nedden—Averbergen, die Eotfobre, Ficbte, Hasel, 
Hainbucbe, Birke, Erie und Linde entbalten. 

In der Gegend von Bomstedt bei Bewensen siidlicb von Liineburg 

liegen unter Gescbiebesand und wenig maebtigem Gescbiebelebm sandig- 

bumose und Torfablagerungen, die Pinus silvestris, Picea excelsa, Alnus 

glutinosa und Betula alba, Corylus avellana und Quercus entbalten und 

von einer tieferen Morane unterlagert werden, also auch sicberes letztes 

Interglazial sind. 

Ebenso sind bei Deutscb-Ewern siidlicb von Liineburg 1,5—3 m 

maebtige SiiBwasserkalke und kalkige Diatomeenscbicbten vorbanden, 

die eine reicbe, aber indifferente Molluskenfauna entbalten und von Ge- 

schiebesand mit zum Teil reebt groBen Gescbieben iiberlagert werden (6). 

Ist aucb aus der Fauna der Beweis einer warmen Interglazialzeit niebt 

direktzu erbringen, so weisen docb die maebtigen Ablagerungen von SiiB- 

wasserkalk und Diatomeenerde auf ein gunstiges Ivlima bin, in dem sicb 
eine iippige Vegetation entfalten konnte, und die stratigrapbiseben Verbalt- 

nisse erweisen die zeitlicbe u bereinstimmung mit den vorber besproebenen, 

floristiscb besser gekennzeicbneten Kieselgurlagern des Lubetales. 

Bei Honerdingen unweit Walsrode in der siidbeben Liineburger 

Heide liegt unter bis 1,5 m maebtigem Gescbiebesand und 2—5 m maeb¬ 
tigen gesebiebteten Diluvialsanden ein maebtiges Torflager, das nacb 

unten von Lebertorf und dann von 7 —8 m maebtigem SiiBwasserkalk, 

sowie von alterem Diluvium unterlagert wird (149). Scbildkrote, Biber, 

Edelbirscb, Eeb, Riesenbirseb, Urocbs, Wisent, zablreicbe Eiscbe sind 

darin entbalten; von boberen Pflanzen Nymphaea alba, Nuphar luteum, 
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Tilia platyphyllos und parvijolia, Acer platanoides, Ilex aquifolium, 

Fraxinus excelsior, Platanus sp., Juglans sp., Fagus silvatica, Quercus 

sessiliflora, Corylus avellana, Carpinus betulus, Alnus glutinosa, Betula 

pubescens, Populus tremula, zablreicbe Potamo^ow-Arten, Najas flexilis 

und major, Tcixus baccata, Abies pectinata, Picea excelsa, Pinus silvestris, 

Juniperus communis usw. DaB diese Fauna und Flora ein typiscbes 

Interglazial scharfster Fassung darstellt und mindestens ebenso giin- 

stige Lebensbedingungen verlangt, wie sie gegenwartig dort vorhanden 

sind, kann keinem Zweifel unterliegen; daB dieses Interglazial das le tzte, 

groBe Interglazial ist, gleichaltrig mit Gbnde—Uetersen—Scbulau, 

Lauenburg (Kuhgrund), Griinentbal und den Kieselgurlagern im Lube- 

tal, daran zu zweifeln liegt nacb den stratigrapbischen Verbaltnissen, 

und seitdem wir wissen — durcb Kartierung festgestellt —, daB das 

Obere Diluvium bis weit in die Luneburger Heide binein sicb erstreckt 

bat, kein triftiger Grund mebr vor. 

Die gleicbe Stellung nimmt der Torf, Faulscblamm und SiiBwasser- 

kalk von Godenstedt bei Zewen ein, der von Gescbiebesand uberlagert 

wird und neben Najas major, Alnus glutinosa, Carpinus betulus und 

Abies pectinata, Biber, Hirsch, Reb, Mammut, Fiscbotter usw. entbalt 

(120). 

DaB diese Ablagerungen meistens nur von Gescbiebesand — mit 

groBen, gescbliffenen Gescbieben und nur selten von Gescbiebelebm 

bedeckt werden, kann jetzt, wo wir durcb die Kartierungsarbeiten in 

Nordbannover und Holstein wissen, wie oft der unzweifelbafte Gescbiebe¬ 

lebm in horizontaler und vertikaler Ricbtung in Gescbiebesande ganz 

allmabbcb ubergebt, daB also diese Gescbiebesande nur eine sandige 

Facies der Grundmorane sind und stratigrapbiscb und genetiscb mit ibr 

volbg gleicbwertig sind, kein Bedenken gegen den interglazialen Cbarak- 

ter dieser Ablagerungen mebr begrlinden. 

Diese Gescbiebesande als postglaziale Bildungen aufzufassen, dafiir 

feblt nicbt nur jeder AnlaB, sondern aucb jede geologiscbe Moglicb- 

keit; sie sind ganz unbezweifelbar alle gleicb alt und unter denselben 

Umstanden gebildet, unter Umstanden, fur die es am Anfang der Post- 

glazialzeit keine Mogbcbkeit gibt — nacb unseren jetzigen Kenntnissen — 
und da bei einigen dieser Ablagerungen aucb obenein die Uberlagerung 

durcb Gescbiebelehm und Gescbiebemergel sicber erwiesen ist, so sind 

sie also vollig sicberes, letztes Interglazial. 

Bei Wallensen in der Hilsmulde liegt fiber Braunkolile eine 4—6 m 

macbtige Grundmorane mit nordiscben Gescbieben und Feuerstein, die 

von 2—4 m eines loBartigen feinen Mergelsandes uberlagert wird. der 

selbst fossilfrei nacb oben in griinlicbgraue Bandertone iibergebt mit 

Perea fluviatilis, Esox lucius, Valvatci Andreaei, Linnaeci ovata und 

Planorbis nitidus. Dariiber lagern feinkornige bellgriine Sande mit 

zablreicben Concbylien und Pflanzenresten (Potamogeton usw.). Die 

Fossilien leben nocb jetzt alle in deni Gebiet mit Ausnabme von Valvata 

Geologische Rundschau. IV. 23 
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Andreaei unci Pupa columella, welche erstere die Ablagerung an sieh 

schon als diluvial erweist. Diese fossilfuhrenden Sande gehen stellen- 

weise nach oben hin liber in sandige Torfe mit Blattern, Holz und Friich- 

ten zablreicber Laubbaume und ebenfalls mit zahlreicken Mollusken, 

clarunter Planorbis umbilicatus, Vallonia costellata, Pupa columella, 

Vertigo parcedentata und Vertigo substriata, Succinea Schumacheri und 

zablreiche andere Limnaeen, Planorben usw., ferner Rana esculenta. 

Auch diese Ablagerung wird durch Vallonia costellata und Succinea 

Schumacheri als diluvial charakterisiert. 
Diese ganze bislier beschriebene Schichtenfolge ist nun tektonisck 

gestort, zumTeil ziemlicb erheblich aufgerichtet und gefaltet, bzw. ge- 

faltelt und wird discordant von alluvialen Ablagerungen: Torfen mit 

zahlreicben Saugetieren (Elch, Edelhirsch, Urocbs usw.) sowie zahl- 

reichen nock lebenden Mollusken, von Moorercle, Schlick und sonstigen 

recenten Bildungen iiberlagert. 

Da die fossilfuhrenden diluvialen Ablagerungen von einer sicheren 

Grunclmorane unterlagert werden, welche nach Lage der Dinge nur zur 

sogenannten Haupteiszeit gehoren kann (der obere Geschiebemergel 

reicht auch nicht annahernd bis in dieses Gebiet), da sie wegen des 

Vorkanclenseins der jetzt ausgestorbenen diluvialen Arten Vallonia 

tenuilabris, V. costellata, Succinea Schumacheri und Valvata Andreaei, 

sicker diluvial ist, da sie ferner ganz uberwiegend eine durchaus ge- 

maBigte Fauna (Rana esculenta, Planorbis umbilicatus usw.) und Flora 

fiihrt, so ist sie als ein sicheres letztes Interglazial anzusprechen. Die 

Storungen tektonischer Art, die die Ablagerung betroffen haben, werden 

wir nach Analogie mit anderen norddeutschen Vorkommen wohl in das 

Ende der letzten Interglazialzeit verlegen diirfen. Die hochalpinen, bzw. 

hocharktischen Arten, die sick selten, aber in der ganzen Ablagerung 

verteilt finden, und die in einem so bemerkenswerten Gegensatz zu der 

ganzen anderen reichen Fauna und Flora stehen (Vertigo parcedentata, 

V. substriata und V. alpestris, Pupa columella) werden als Kelicte aus 

der sog. Haupteiszeit betrachtet (90). 

An der Steinmiihle bei Veltheim liegen liber Kalktuffen mit Helix 

tonnensis und Cyclostoma elegans, die da durch als sicker diluvial und 

einem sehr warmen Klirna entstammend erwiesen sind, Schotter mit 

nordischen Gerollen und Rhinoceros antiquitatis. Dab der Kalktuff inter¬ 
glazial ist, ist sicher; zu welchem Interglazial er gehort, ist noch nicht 
bestimmt erwiesen (92). 

Bex Gronau finden sick in jungdiluvialen Leineschottern, die unter 

Loblehm liegen und unter Schottern mit Elephas primigenius und Rhino¬ 

ceros sp. sandige und lehmige Einlagerungen mit einer reichen Mollus- 

kenfauna, die neben einigen noch lebenden Faunen die diluvialen, jetzt 

ausgestorbenen Arten Vallonia tenuilabris, Succinea Schumacheri und 
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Eimnophysa palustris var. diluviana entbalt, ferner Pupa columella, 

Vertigo parcedentata und Planorbis sibiricus mid sich damit a Is eine ecbt 

glaziale, anf wesentlich kalteres Klima binweisende Fauna erweist. 

Da diese Terrassenscbotter von den jungdiluvialen Storungen des Ge- 

bietes, die z. B. das Interglazial von Wallensen noch betroffen baben. 

nicbt mebr beriibrt sind, so sind sie als oberdiluviale, als Ablagerungen 

der letzten Eiszeit anzuseben (91). 

In dem dilnvialen FluBterrassenkies des Leinetals bei Edesbeim bei 

Nordbeim ist ein Geweib von Cervus euryceros gefnnden zusammen mit 

Bison prisons und wollhaarigem Nasborn; in demselben Kies bei Bick- 

lingen lag ein vollstandiges Geweib von Cervus elaphus, ferner Mammut- 

zabne, sowie Plain, tichorrhinus. Zablreicbe Geweibe vom Edelbirscb 

sind aucb in dem diluvialen Weserkies am Babnbof Emmertbal gefunden 

zusammen mit Mammutzabnen und Cervus canadensis, sowie Equus 

cab alius. 

Im Weserkies bei Stolzenau ist ein vollstandiger Scbadel von Rhino- 

ceros tichorrhinus gefunden; Mammut und wollbaariges Nasborn sind 

im diluvialen Leinekies bei Gottingen gefunden. 

In dem untersten diluvialen FluBkies bei Hameln an der Weser am 

Sintelberge fanden sick mebrere Beste von Ovibos moschatus, Elephas 

primigenius, Rhinoceros tichorrhinus, Cervus elaphus, Bison priscus, 

Bos primigenius, Equus caballus, Felis spelaea (134, 135). 

Die Beste sind groBtenteils so gut erbalten, daB ein irgendwie wesent- 

licber Transport ausgescblossen ist; die Tiere baben also an Ort und 

Stelle zur Zeit der Terrassenbildung gelebt; aus der Zusammensetzung 

der Fauna ergibt sicb, daB diese Terrassenkiese zum Teil wobl sicker 

nock in interglazialer Zeit, zum Teil aber aucb scbon beim Herannaben 

des Inlandeises unter stark glazialen Bedingungen gebildet sind. Dem 

anstauenden EinfluB des berannabenden Inlandeises schreibt Grupe 

(45, 46) die Hauptveranlassung zur Aufschuttung dieser macbtigen 

Terrassen zu, die danacb also ihrer Hauptmasse nacb zeitlicb glazialen 

Alters sein muBten, welcbe Auffassung auch von Menzel auf Grund des 

Studiums der in den Terrassen entbaltenen Molluskenfauna geteilt wird. 

Auf der ebemaligen Zecbe Nacbtigall zwiscben Hoxter und Holz- 

minden sind 15---20 m macbtige Tone aufgescblossem die zu unterst 
einige ziemlich erheblicbe Torfflotze entbalten und oben von Weser- 

sanden und LoBlebm bedeckt werden. Diese Tone geboren zur mittleren 

Terrasse der Weser (134, 135). Die ganz unten drin liegenden Torfe 

entbalten: Pinus sp., Betula sp., Corylus avellana, Arundo sp., Pota- 

mogeton-Arten und Donacia semicuprea; dazu Cervus elaphus, Bos pri¬ 

migenius und Equus caballus; es ist also ein gut belegtes Interglazial, 

das auf durcbaus gemaBigte Klimabedingungen deutet und amGrunde 
der Terrasse liegt. 

In den hober liegenden Tonlagen tritt dann aber eine Scbneckenfauna 

auf, mit Tachea sp., Clausilia sp., Helix hispida, Vallonia tenuilabris, 
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Pupa muscorum, Pupa turritella, Succinea fagotina, S. oblonga, Schu- 

macheri, Planorbis albus, Limnaea pereger. Von diesen Formen scblieBen 

die beiden ersten arktisches Klima ans, wabrend Vallonia tenuilabris, 
Pupa turritella und Succinea elongata auf subarktische bis arktisehe Ver- 

baltnisse hindeuten. Also aucb die Mollusken zeigen ebenso wie die 

vorber besprocbenen groBen Sanger, daB ein Teil dieser Terrassen scbon 

offenbar nnter dem Einflusse des herannabenden Inlandeises bei scbon 

dentlicb sich ankundigenden glazialen Klimabedingungen gebildet ist, 

also an das Elide der eigentlichen Interglazialzeit, bzw. in die Eiszeit 

selbst zu setzen sind. 

DaB auch weiter fluBabwarts im Wesergebiet beim Herannaben der 
sog. Hanptvereisung arktiscbglazialeKlimaverbaltnisse geberrscbt baben, 

daB sicb ancb dort und damals das Inlandeis nicbt in Gebiete mit ge- 

maBigter Vegetation vorgesc-hoben bat, beweisen die Vegetationsscbicbten 
von Oeynbausen, wo nnter erbeblicb macbtigem Gescbiebemergel und 

glazialen, fossilfreien Tonen ein diinnes Torflager sicb fand mit Hypnum 

turgescens, H. stellatum, H. revolvens, daneben Carex-Arten. Hypnum 

turgescens ist eine alpine und arktiscbe Form; alle baum- und straucb- 
artigen Formen feblen, sogar deren Pollen, die sonst immer vorbanden 

sind, so daB wir bier ebenfalls den Beweis einer bocbnordiscben 

Moostundra dicbt vor dem Hereinbrecben der sog. Hauptvereisung 

baben (98). 

Nacli den sebr einleucbtenden und woblbegrundeten Ausfubrungen 

Geupes (46) ist das Wesertal schon in praglazialer Zeit bis nabe an seine 

jetzige Talsoble oder sogar noch daruber binaus eingescbnitten gewesen; 

die jungpliocanen Ablagerungen des mittleren AVesergebietes liegen, so- 

weit sie nocli erbalten sind, stets in tieferem Niveau und im Fuldagebiet 

sogar bis weit unter die Talsoble berunter, und bei Bremen liegen die 

altesten Glazialablagerungen in mebr als 200 m Tiefe in dem praglazialen 

Wesertal (155a). Wobl unter dem aufstauenden EinfluB, jedenfalls aber 

zur Zeit des berannabenden ersten, dasMiindungsgebiet sperrenden Inland¬ 

eises sind die im wesentlieben zeitlich glazialen Scbotter der macbtig- 

sten, oberen Terrasse aufgescbuttet worden, was sicb in der gemeinsamen 

Aufscbiittung, bzw. AVechselJagerung von AVeserscbottern und nordiscben 

Sanden bei Binteln kundgibt. Nacb den neuesten, mir freundlicbst mit- 

geteiltenErgebnissen Geupes biegt dann die obere Terrasse vor der dureb 
das erste Inlandeis gesperrten Weserpforte sudlicb des AViebengebirges 

in das FluBbett der Haase ein, wo neuerdings dureb Kuetz in der Gegend 

von Biinde ecbte AVeserscbotter in der entspreebenden Hobenlage fest- 
gestellt sind (83). 

Es erfolgte dann in der ersten Interglazialzeit wieder eine Periode 

gewaltiger Erosion, die diese maebtigste obere Terrasse des mitt¬ 
leren AVesergebietes zum erbeblicben Teil wieder beseitigte, worauf 

sicb das interglaziale Torflager der Zecbe Nacbtigall bei Hoxter am 

Grunde der mittleren Terrassen bildete, und ferner in den unter sten 
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Teilen dieser mittleren Terrasse am Siintelberge bei Hameln und an 

sonstigen Fundpunkten die vorherbeschriebene Fauna groBer Sauger 

begraben wurde (S. 355). 

Dann zur Zeit des herann alien den zweiten Inlandeises wurde wieder 

die Hauptmasse der mittleren Terrassenschotter aufgeschiittet, wobei 

der EinfluB dieses wieder kommenden Eises sick schon sebr deutlich in 

den giazialen, bzw. hocharktischen Elementen der vorbeschriebenen 

Faunen auspragt: Vallonia tenuilabris, Pupa turritella, Succinea ob- 

longa, Elephas primigenius, Rhinoceros tichorrhinus, Rangifer tar audits, 

Ovibos moschatus. Auch die eben erwahnte glaziale Flora von Oeyn- 

hausen fallt in diese Zeit und beweist dasselbe. Zum ScbluB kam es 

dann wieder zu einer direkten Vereinigung der mittleren Terrassen- 

schotter mit den Ablagerungen der zweiten Eiszeit, wie sie sick durck 

die Wecksellagerung von Wesersckottern mit Grundmoranen, Bander- 

ton und nordisckem, glazialem Sand bei Hameln kundgibt, und auck 

diese mittlere Terrasse muBte vor dem Aufstau des diesmal nickt ganz 

soweit vorstoBenden Inlandeises, nun am Nordrande des Wiehengebiroes 

entlang, nack Westen ausbiegen. 

In der zweiten Interglazialzeit folgte dann wiederum eine sekr be- 

deutende Talerosion, die groBe Teile der neu gebildeten, mittleren Terrasse 

beseitigte, und die Bildung eines neuen interglazialen Torflagers mit 

Conjlus avellana und sonstiger nock nickt naker bestimmten Flora bei 

Hameln (nach freundlicker Mitteilung meines Kollegen Grupe, dessen 

Arbeiten dariiber nock nickt abgescklossen sind), worauf sick in der 

dritten, letzten Eiszeit die untere Weserterrasse bildete, die in der 

Gegend von Nienburg-Verden erwiesenermaBen mit den dire k ten, 

glazialen Terrassenaufscklittungen des letzten Inlandeises und seiner 

Sckmelzwasser, mit der jungglazialen Allerterrasse zusammenlauft, die 

sick ikrerseits aus den jungglazialen Gesckiebesandaufscklittungen der 

siidlicken Liineburger Heide entwickelt. 

Es ist also kier durck direkte, stratigrapkiscke Beobacktung 

erwiesen und durck faunistisck-floristiscke Beobacktungen bestatigt, 

daB nur, bzw. kochstens gewisse (tiefste) Teile der Terrassen eigentlick 

interglazial sind, d. k. der Periode warmen Klimas angekoren, daB in 

dieser warmen Interglazialzeit vielmekr im wesentlicken eine sekr 

starke Erosionsarbeit geleistet wurde, daB dagegen die Hauptsacke 

der Terrassen auf sckiittung erst aus dem SckluB der Interglazialzeit 

(dem sogenannten >>kalten« Interglazial) stammt, bzw. sckon direkt 

zeitlick glazial ist, und daB die drei groBen diluvialen Weser- 

terrassen also zum erkeblichen Teil den drei Eiszeiten 

entsprechen, die auch durch die stratigrapkiscken Ergeb- 

nisse der Kartierung und die Verteilung der Interglaziale 

m Schleswig-Holstein und der Mark erwiesen sind. 

Diese Untersuckunoen und tkeoretiscken Erwaoungen Grupes er- o o o 

kalten eine starke Stiitze durck entspreckende Beobacktungen Krauses 
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(80, 81) liber die Rheinterrassen und die Lage der dortigen Intergla- 

zialablagerungen und decken sick mit den im Prinzip iibereinstimmen- 

den Anschauungen Menzels (91), der aucb scbon fruber zur Erklarung 
der machtigen Schotterbildungen am Harzrande die Stauwirkung des 

Inlandeises angenommen hatte und speziell fiir die Hauptterrasse des 

Leinetals, die der mittleren Weserterrasse Grupes entspricbt, ibr im 

wesentlicben glaziales Alter durch palaontologische Erwagungen sicher- 

gestellt batte. 

Die siidliche Liineburger Heide zeigt nach den Arbeiten und Aus- 

flibrungen von Stoller durchaus die Ziige einer alten, ausgereiften 

Erosionslandscbaft im alteren Diluvium, deren Formen durch die groBen- 

teils nur schleierbaft diinne Decke des dariiber ausgebreiteten j ungen, 

Oberen Diluviums nicbt mebr wesentlich modifiziert sind und in einem 

ausgepragten und nicbt zu iibersehenden Gegensatz steben zu den j ungen, 

frischen, unverwitterten und unzerstorten Formen des macbtigen j ungen 

Diluviums rechts der Elbe (128). 

Die Endmoranen der vorletzten Vereisung (Wierener Berge und 

Becklinger Holz) bestehen dort aus groben Sanden und Kiesen mit der 

cbarakteristischen, viele Meter tief herunterreichenden, eisenscbussigen 

Yerwitterungsrinde der Interglazialzeit und stehen in Formen und innerer 

Erhaltung im deutlichsten Gegensatz zu den jungdiluvialen Endmoranen 

des baltischen Hohenruckens (128, 24). 

Der jungdiluviale Schleier liber diesem alteren Diluvium reicbt un- 

gefabr bis ans Allertal. DaB das Obere Diluvium dariiber hinaus bis 

in die Gegend von Hannover gereicbt haben soil, ist eine ganzlich beweislos 

gebliebene Angabe eines Theoretikers, der bisher nur sehr schlecbte, 

unzuverlassige Beobacbtungen geliefert bat, und bedarf keiner weiteren 

Widerlegung. 

Rheinland-Westfaleii. 

Aus diesem Gebiet sind folgende, fur die Gliederung des Diluviums 

durch lange Interglazialzeiten sprecbende Tatsacben bekannt. 

Im Rubrgebiet bei Bochum-Witten sind die altdiluvialen Ruhr- 

scbotter, die ursprunglicb ein einheitlicbes, groBeres Plateau bedeckten, 

sebr stark verwittert und entkalkt, bevor sie von frischer, kalkbaltiger 

Grundmorane bedeckt wurden (1,94). Zwiscben die Zeit der Ablagerung 

dieser Scbotter und die Invasion der sie iiberdeckenden Grundmorane fallt 

also eine sebr lange Zeit, in der nicbt nur die Scbotter vollig verwitterten, 

sondern aucb das Plateau, auf dem sie abgelagert wurden, sebr stark 
zerstort wurde, und eine intensive Talbildung eintrat, die bedeutendste, 

die Westfalen seit der Tertiarzeit betroffen bat, und die Hobenunter- 

scbiede von liber 50 m geschaffen bat, die von dem mittleren und j ungen 

Diluvium nicbt wieder aufgefiillt wurden. Denn nacb Yerwitterung der 

Scbotter und dieser intensiven Talbildung lagerten sicb dariiber loBartige 
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Bildungen (Mergelsande) und ein alterer LoB ab und dariiber erst die 

bis zu mebr als 4 m macbtige Grundmorane der sog. Haupteiszeit. 
Biese Grundmorane ist im Emseber Gebiet wiederum sebr erheblich 

verwittert und entkalkt — bis zu 2 m Tiefe —, auch da, wo sie von in- 
taktem, kalkbaltigem LoB uberdeckt wild, der zum Teil kalteliebende 

Arten wie Pupa columella entbalt. 

Ba die dritte, letzte Vereisung den Teutoburger Wald und die Weser 

ganz sicker nicht iiberscbritten bat und meist nocb erbeblicb dabinter 

zurlickbleibt, so liegt bier obne jeden Zweifel die Morane der vorletzten 

(sog. Haupt-)Eiszeit vor, mit einer zur letzten Interglazialzeit, vor Ab- 

lagerung des LoB entstandenen intensiven Verwitterungszone. 

Aus der Zerstorung dieser alteren Morane im Emscbertal durch die 

Scbmelzwasser der riiekziebenden Hauptvereisung sind dann macbtige 

Kiese entstanden, in denen Elephas primigenius, Rhinoceros tichorrhinus, 

Cervus euryceros und C. elaphus, Rangifer tarandus, Bos primigenius, 
Bison prisons in ausgezeicbnet erhaltenen, nicbt abgerollten Resten 

vorbanden sind, ebenso Artefacte des diluvialen Menschen vom Mou- 

sterientypus. Bariiber liegen fossilfiibrende Sande und Torfe, die auf 

ein durchaus gemaBigtes Klima deutende Formen entbalten, nacb oben 

zu aber Formen fiibren, die auf kalteres Klima scblieBen lassen. Tier 

Potamogetonarten, Ranunculus aquatilis und R. flammula, Hippuris vul¬ 

garis, Menyanthes trifoliata usw. und eine gleicbartige Fauna von Land-, 

Wald- und Wassermollusken, darunter Succinea fagotiana und Planorbis 

umbilicatus ist in diesen Scbicbten vorbanden; zu oberst stellt sick die 

Vertigo parcedentata ein, die entschieden auf eine Verschlecbterung des 

Kbmas bindeutet und sick aucb in den nacbst jungeren Talsanden der 

Niederterrasse der Lippe findet. Wir baben bier also eine macbtige 

Interglazialbildung, die an der Basis kalteliebende Formen (Mammut, 

Rhinoceros tichorrhinus, Rentier) in der Mitte durcbaus gemaBigte 

Arten und zum ScbluB wieder auf kalteres Klima bindeutende Formen 

entbalt und von den glazialen Niederterrassenschottern bedeckt wird, 

die ebenfalls kalteliebende Formen entbalten. 

Es sind also aucb bier wie im Unterelbegebiet zwei macbtige, ver- 

scbieden alte Verwitterungszonen vorbanden, die durcb einen glazialen 

Komplex getrennt und von glazialen Scbicbten uberlagert werden; die 

obere liegt obenein im stratigrapbisclien Verband mit fossilfiibrenden 

Interglazialablagerungen, die eine scbone doppelte Klimascbwankung 

beweisen. 

Im Niederrbeingebiet zwiscben Kimwegen und Crefeld ist durcb die 

Forscbungen von P. G. Krause, Stoller und Fliegel in groBer 

Verbreitung ein fossilfubrender Horizont im Liegenden der Haupt- 

terrassenscbotter festgestellt worden, der ebenfalls nocb von buntem, 

diluvialem Rbein-Maas-Scbottern, — deni Beckenscbotter — unterlagert 

wird, unter dem erst die pbocane Kieseloolitbstufe folgt (80, 81, 11, 
162, 163, 107). 
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Die Hauptterrassenschotter im Hangenden dieses fossilfiihrenden Ho- 

rizontes, der Tegelenstufe, sind braun, meist lehmig, kalkfrei und auf 
das deutlichste sowokl petrographisch wie stratigraphisck von denen im 

Liegenden, die sebr hell, kalk- und lehmfrei sind, unterschieden; sie 
liegen mit deutlicher Erosionsdiskordanz auf den kalkhaltigen Fein- 

sanden und Tonen der Tegelenstufe. 

Diese fossilfiihrende Tegelenstufe, die aus kalkhaltigen Feinsanden, 

tonigen Sanden und Tonen besteht und auBerdem stellenweise noch 

Torfe und torfahnliche Braunkohlen, sowie faulschlammhaltige Tone 

enthalt, ist festgestellt in demselben stratigraphischen Verband am Wyler 
Berg zwischen Nimwegen und Cleve, in der Gegend westlich von Mors 

im Gulixberg, Bayer Berg, Dachsberg und Ormter Berg, sowie zwischen 

Mors und Crefeld im Htilser Berg, endlich westlich von Crefeld bei Tegelen 

und siidlich von Tegelen im Brachter Wald. Bieselben Schichten, 

kalkhaltige Feinsande und Tone sowie Mergelsande, zwischen den 
braunen, kalkfreien Hochterrassenschottern und den hellen, kalkfreien 

Deckenschottern — aber ohne Fauna — sind noch vielfach festgestellt in 

den zwischenliegenden Gebieten und siidlich bis weit in das sogenannte 

Vorgebirge oder die Ville (westlich von Coin); sie besitzen eine sehr 

verschiedene Machtigkeit: wenige Dezimeter bis mehrere Meter, vor 

alien wegen der mehr oder minder energischen Erosionswirkungen in 

ihrem Hangenden. 

Die Hauptterrassenkiese in ihrem Hangenden sind in der Gegend 

von Mors (Htilser Berg, Dachsberg usw.) sehr energisch gestaucht, zum 

Teil bis zur Saigerstellung aufgerichtet und enthalten nordische Diluvial- 

geschiebe: Alandrapakivi, Alandgranit, Smalandgranit, Asbydiabas, roten 

Ostseequarzporphyr, Feuersteine mit Ananchytes ovatus usw., sowie steil 

angelagert Geschiebelehm mit nordischen Geschieben. Die Stauchung, 

die auf die ostliche (Innen)Seite dieser endmoranenartig angeordneten 

Hiigelziige beschrankt ist, wahrend auBen — im Westen — die Haupt- 

terrassenschotter ungestort horizontal liegen, ist also nach der Haupt- 

terrassenzeit vor Ablagerung der Mittelterrasse erfolgt und kann nach 

Lage der Dinge nur durch das nordische Xnlandeis erfolgt sein, das auch 

die nordischen Geschiebe in das Gebiet gebracht hat, also das Eis der sog. 

H aupteiszeit. Diese stratigraphisch vollig sichere und einheitliche 

Tegelenstufe enthalt nun an den verschiedenen Fundpunkten folgende 

Fauna und Flora, die ganz zweifellos diluvial (nicht mehr pliocan) ist: 

1. Am Wyler Berg bei Cleve: Stratiotes aloides, Potamogeton (7 Arten), 
Ceratophyllum (2 Arten), Najas minor und tenuissima, Nuphar luteum, 

Acer (campestre L.?), Vitis vinifera, Trapa natans und zahlreiche andere 

Arten von Banunculaceen, Compositen und Umbelliferen. 
2. Am Brachter Wald bei Elmpt: Pinus, Picea excelsa, Najas major, 

Corylus avellana, Carpinus Betulus, Betula alba, Populus {nigral), Alnus 

glutinosa, Fagus silvatica, Quercus pedunculata, Ulmus campestris, Nu¬ 

phar luteum usw. 
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3. Bei Tegelen: Abies pectinata, Stratiotes aloides, Potamogeton (3 Ar- 

ten), Najas major und minor, Carpinus Betulus, Ceratophyllum demersum, 
Magnolia cobus, Vitis vinifera, Trapa natans, Fraxinus sp. usw. 

4. Toniesberg: Pisidium amnicum, P. (Fossarina) sp., Helix sp., 

Clausilia sp., Succinea sp., Paludina diluviana, Bithynia tentaculata, 

Valvata naticina, V. antiqua, Arvicoliden. Yon diesen Arten ist Valvata 

naticina beute nur im mittleren und siidlicben RuBland, nicbt in Deutsch¬ 

land zu finden; sie sowohl wie Paludina diluviana finden sich aber im 

tieferen Interglazial der Mark und OstpreuBens. 

5. Bei Neede ostlicb der Yssel: Elephas antiquus, E. primigenius, 

Rhinoceros Merckii, Cervus elaphus, Paludina diluviana. 

6. Hiilser Berg: Cervus sp., Castor sp., Meles sp., Elephas cf. antiquus, 

Bithynia tentaculata, Patula ruderata, Fagus silvatica L. usw. 

7. Rayer Berg: Lepus sp., Cionella lubrica, Planorbis corneus und 

glaber, Valvata macrostoma und cristata, Bithynia tentaculata, Limnaeus 

truncatulus, Lirnax agrestis, Helix costata und nemoralis, Clausilia pumila 

cfr. dubia, Succinea Pfeifferi. 

DaB diese Fauna und Flora diluvial ist, daran kann ebensowenig ein 

Zweifel bestehen wie daran, daB sie ein sehr gemaBigtes Klima verlangt. 

(Vitis, Magnolia, Fraxinus, Ulmus, Carpinus, Acer usw. und die wald- 

bewohnenden Schnecken; ferner Paludina diluviana, Elephas antiquus 

Rhinoceros Merckii usw.). DaB sie von buntem, gemischtem Diluvialkies 

mit Feuerstein und umgelagertem Pliocan (nicbt von Pliocan selbst) 

unterlagert wird, ist ebenso sicher wie die Uberlagerung durcb Diluvial- 

kies, der durcb das altere Inlandeis aufgestaucbt ist (zur Zeit der Mittel- 

terrassen und lange vor der Niederterrasse); es kann sicb bier also nur 

urn erstes Interglazial bandeln. 

Die untersten Diluvialscbotter im Liegenden der Tegelenstufe, die 

bis in die Gegend von Coin unter den Hauptterrassenscbottern liegen, 

beben sicb weiter im Siiden bober beraus und liegen dann im boberen 

Niveau als die Hauptterrasse — es findet eine sebr scbone Terrassen- 

kreuzung statt. 

Dasselbe ist rbeinabwarts der Fall mit der Mittelterrasse, die bis zur 

Gegend von Geldern iiber der Niederterrasse begfc, dann aber unter 

deren Niveau untertaucbt und von Niederterrassenscbottern iiber- 

deckt wird. 

DaB die Niederterrasse nicbt mebr diluvial, sondern scbon alluvial ist, 

ist nach den neueren Forscbungen von P. G. Krause und AVunstorf 

als erwiesen anzuseben; in der Gegend von Mors ist sie nocb bis tief in 

die bistoriscbe Zeit von den Rbeinbocbwassern liberflutet worden. Es 

miissen also vor der Zeit der Hauptterrassenablagerung und ebenso nacb 

der Zeit der Mittelterrassenbildung erbeblicbe tektoniscbe Storungen, bzw. 

Niveauverscbiebungen in dem Gebiete stattgefunden baben, von denen 

die letzteren ibre Analoga in den Storungen der jungeren Interglaziale 

in Hannover und der mitteldiluvialen Ablagerungen im Balticum finden. 
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Weiter rheinabwarts in Geldern, im Tal der Eem, liegt die Eemfanna 

mit alien den charakteristiscben Arten, die wir oben (S. 347) ansdem West- 

balticum kennen gelernt baben, liber einem Gescbiebemergel nnd nnter 

den Schottern der >>Niederterrasse <<. Da wir ans der Tatsacbe der Ter- 

rassenkrenzungen soeben das Untertanchen der Mittelterrasse nnter die 

Niederterrasse im Unterrheingebiet kennen gelernt haben, so kann ans 

der Uberlagerung dnrch >>Niederterrassenschotter << ein Beweis gegen das 
hohere Alter der typischen Eemfanna, das sich ans alien bisberigen Anf- 

scbliissen ergeben bat nnd im Osten nocb weiter ergeben wird, nicbt 

abgeleitet werden. (Fortsetzung folgt.) 

Die kimmerische (vorcretacische) Phase der 
saxonischen Faltung des deutschen Bodens. 

Yon Hans Stille (Leipzig.) 

(Mit 1 Textfigur.) 

In folgenden Schriften sind in den letzten 12 Jahren vorcretacische Gebirgs- 
bildungen in Deutschland erortert worclen1): 

1. J. Ahlburg, Die Ergebnisse der neueren Tiefbohrungen im ostlichen Holland. 
Gliickauf, 44. Jahrg. 1908, S. 1205 ff. 

2. R. Bartling, Die Ausbildung und Verbreitung der unteren Kreide am West- 
rande des Munsterischen Beckens. Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges. 1908, 
Bd. 60, Monatsber. S. 43. 

3. O. Burre, Der Teutoburger Wald zwischen Bielefeld und Oerlinghausen. 
Jahrb. der pr. geol. Landesanst. f. 1911, Bd. XXXII, I, S. 306 ff. 

4. K. Flegel, Aufschlusse der neuen Bahnlinien Reinerz-Cudowa in der Kreide- 
formation, im Rotliegenden und im Urgebirge. Monatsber. cl. deutsch. geol. 
Ges. 1905, Bd. 57. S. 74. 

5. F. Frech, Deutschlands Steinkohlenfelder und Steinkohlenvorrate. Stutt¬ 
gart 1912. S. 96—98. 

6. O. Grupe, Praoligocane und jungmiocane Dislokationen und tertiare Trans- 
gressionen im Soiling und seinem nordlichen Vorlancle. Jahrb. d. pr. geol. 
Landesanst. f. 1908, Bd. XXIX, I, S. 612 ff. (spez. S. 639). 

7. O. Grupe, Uber das Alter der Dislokationen des hannoversch-hessischen 
Berglandes und ihren EinfluB auf Talbildung und Basalteruptionen. Zeitschr. 
cl. deutsch. geol. Ges. 1911, Bd. 63, S. 264 ff. 

8. W. Haack, Der Teutoburger Wald sudlich von Osnabruck. Jahrb. d. pr. 
geol. Landesanst. f. 1908, Bd. XXIX, I, S. 458. 

9. R. Hermann, Die ostliche Randverwerfung des Frankischen Jura. Zeitschr. 
d. deutsch. geol. Ges., Bd. 60, 1908, S. 1 ff. 

10. E. Hoehne, Stratigraphie und Tektonik der Asse und ihres ostlichen Aus- 
laufers, des Heeseberges bei Jerxheim. Jahrb. d. pr. geol. Landesanst. f. 1911, 
Bd. XXXII, II, S. 1. 

11. A. v. Koenen, Uber das Verhalten und das Alter der Storungen in der Um- 
gebung der Sackberge und des Leinetales bei Alfelcl und Elze. Nachr. d. Kgl. 
Ges. d. Wissensch. Gottingen, Mathemat.-physikal. Klasse, 1907. 

2) Beriicksichtigt ist die bis Sommer 1912 erschienene Literatur. Der vor- 
liegende Aufsatz ist schon im September 1912 verfaBt worclen, wegen Tiber- 
siedelung des Verfs. von Hannover nach Leipzig aber bis zum Schlusse des 
Wintersemesters 1912/13 liegen geblieben. 
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