
444 II. Besprechungen. 

B. Unter tier Redaction der Deutschen Geologischen Gesellschaft. 

Die Beweise fiir eine mehrfache Vereisung Nord- 
deutschlands in diluvialer Zeit. 

Versuch einer Gliederung des norddeutschen Diluviums. 

Mit einer Gliederungstabelle1). 

Von C. Gagel. 

(Fortsetzung und SchluB.) 

Provinz Sachsen und Umgegend. 

In der Provinz Sachsen ware zunachst das Interglazial von Neu- 
haldensleben zu erwahnen (152, 153). 

In der Hundisburger Iviesgrube am Steilufer der Bever fand sich 
folgendes Profil: 

8 Sandiger LoB, 

7 Hnmoser, scbwach lehmiger Sand, am Grunde mit diinner Stein- 
solile; alte Vegetationsoberflache, 

6 Geschiebemergel 0,5—2,5 m machtig, z. T. erheblich entkalkt 
und verlehmt, 

5 Kiese, Mergelsande und Sande, viel nordiscbes Material fiibrend, 

4 Grobe Sckotter mit vorwiegend einheimiscbem Material und Ein- 
lagerungen von Sand, Mergelsand und Ton, mit zaklreichen Land- 
und SiiBwasserschnecken, Wirbeltierknocben und palaolithischeD 
Artefakten, 

3 Feinsand bis sandiger Ton mit Wirbeltierresten, 

2 Sande und Kiese, schneckenfiihrend, z. T. mit sekr groBen Ge- 
schieben, 

1 Geschiebemergel und schwarzer, feinsandiger Ton unbestimmter 
Stellung. 

Die Sande und Tone, die in die groben Schotter Nr. 4 eingelagert 
sind, enthalten sehr wenig nordisches Material und eine reiche Mollusken- 
fauna von Arten, die z. T. gegen Warrne und Kalte ziemlich indifferent 
sind, z. T. aber auch auf ebensolche, bzw. bessere Khmabedingungen 
deuten, als sie jetzt in Deutschland vorhanden sind (Helix striata). 
Hauptsachlich sind zu nennen Helix pulchella, H. costata, H. hispida, 
Cochlicopa lubrica, Pupa muscorum, Vertigo antivertigo, Succinea Pfeifferi 
und S. oblonga, Limnaea stagnalis und L. ovata, Planorbis umbilica- 
tus.j PI. leucostomx, PI. glaber, PL crista, Valvata piscinalis, Bithynia 
tentaculata, Pisidium amnicum. 

x) Aus Versehen dem vorigen Hefte niclit beigefiigt. 
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AuBerdem fanden sich sehr zahlreiche Reste von Mammuth, Rhino- 

ceros tichorhinus, Equus caballus nsw. Es ist also ein sicheres Inter¬ 

glazial, das z. T. sogar auf warmeres Klima hindeutet, als es heute 

herrscht, z. T. aber schon Formen enthalt, die anf herannabende gla- 

ziale Bedingungen hindeuten (Mammuth, wollhaariges Nashorn). 

Dieses Interglazial wird von sehr groBen nordischen Geschieben 

und Geschiebemergel unterlagert und wird von einem Geschiebemergel 

iiberlagert, der zum erheblichen Teil entkalkt und verwittert ist, oben 

sehr deutliche Denudationserscheinungen zeigt und von einem humosen 

Sand mit alter Vegetationsschicht bedeckt wird, iiber der dann LoB 

folgt. Da auch sonst in dem Gebiet vor der Ablagerung des LoB sehr 

energische Denudations- und Erosionswirkungen stattgefunden haben, 

und wir diesen LoB hier doch als ein sicheres glaziales Gebilde, als Pro- 

dukt der letzten Eiszeit zu betrachten haben, so kann der mit Erosions- 

discordanz, Vegetationsschicht und Verwitterungszone darunterliegende 

Geschiebemergel nur »Unterer« Geschiebemergel der Haupteiszeit und 

das unterliegende Interglazial mit vorwiegend einheimischen Schottern 

und der warmeliebenden Fauna nur erstes Interglazial sein. Wir 

haben hier also drei Glaziale in demselben Profil getrennt durch 

ein warmes Interglazial und durch eine Verwitterungszone mit Vege- 

tationsdecke. 

Dieselben Verhaltnisse, wie sie bei Neuhaldensleben-Hundisburg 

festgestellt sind, finden sich nach den Ausfiihrungen von Schmierer 

auch in der weiteren Umgebung von Braunschweig-Magdeburg-Zerbst, 

zu beiden Seiten der Elbe (109). 

Auch hier ist, soweit der L5B vorhanden ist, zwischen ihm und der 

unterlagernden Grundmorane uberall eine erhebliche Erosions- und 

Denudationsdiskordanz festzustellen, oft in Form einer Steinsohle, 

ja z. T. die unterlagernde Grundmorane stellenweise erheblich zerstort, 

so daB vollig bis auf die >> Steinsohle << reduziert ist. Die Erosions- 

diskordanz zeigt sich oft auch darin, daB die Verwitterungsrinde 

dieser Grundmorane unter dem frischen LoB nur an wenigen Stellen 

erhalten ist, meistens liegt der LoB auf ebenso kalkiger Grundmorane 

ohne dazwischenliegende Verlehmungszone, nur mit der »Steinsohle << 

dazwischen. 

Diese Erosionsdiskordanz findet sich auch weiter nach Osten, nach 

dem Flaming und der Mark zu, zwischen dieser alteren Grundmorane 

und dem dartiberliegenden jiingeren Glazialdiluvium. Diese stark 

denudierte und erodierte, altere Grundmorane zeichnet sich in diesem 

Gebiet fast immer durch erheblich hoheren Tongehalt aus gegeniiber 

der sehr sandigen Grundmorane der letzten Vereisung. Bei der Kartie- 

rung in diesen Gebieten ist diesem Umstand der Erosions- und Denuda¬ 

tionsdiskordanz fiber dieser fetten, tonreichen Grundmorane noch nicht 

immer geniigend Rechnung getragen und daher diese Grundmorane of ter 
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schon als Obere (letzte) Eiszeit dargestellt worden, was sie aber allem 

Anschein nacb tatsachlich nicht mebr ist. 

Allem Anschein nach erreicht das Obere Diluvium in dem Gebiet 
der oberen Aller und Ohre seine auBerste Grenze in Gestalt von Ge- 

schiebesanden und unterlagernden fluvioglazialen Sanden und iiber- 

schreitet beide Fliisse nirgends mehr. 

Unter der stark erodierten und denudierten Grundmorane westlich 

da von, die von LoB bedeckt wird und also nach diesen Kriterien die 

Grundmorane der zweiten (sogenannten Haupt-) Eiszeit darstellt, sind 

nun noch mehrfach Interglazialablagerungen beobachtet. So liegt 
nordlich Oschersleben unter LoB und Steinsohle eine bis 2,6 m machtige 

lehmigkiesige Grundmorane, darunter gelbliche Feinsande und Tone 

mit reicher Molluskenfauna und unter diesen nordische Sande und 

Kiese, Mergelsand und Ton. 

Die Molluskenfauna besteht aus zahlreichen Arten, die fast alle auf 

ein durchaus gemaBigtes Klima, z. T. sogar auf ein sehr gunstiges Klima 

deuten. Die wichtigsten Formen sind Vallonia costata, Helix striata, 

Pupa muscorum, Vertigo antivertigo, V. angustior, Succinea Pfeifferi, 

Carychium minimum, Limnaea palustris, Planorbis corneus, PL leuco- 

stoma, PI. Rossmassleri, PL sibiricus, PL nautileus f. cristata, PL mi- 

cromphalus, Bithynia tentaculata, Valvata cristata, SpJiaerium corneum 

und mehrere Pisidien. Von diesen Formen, die fast alle jetzt noch 

im Gebiete vorkonnnen, weist Helix striata, wie schon fruher ausge- 

fiihrt, auf ein sehr warmes, trockenes, gunstiges Klima hin, Planorbis 

corneus und leucostoma auf ein dem heutigen gleiches Klima. Oschers¬ 

leben ist also ein typisches Intergiazial, und zwar Interglazial I. 

Bei Ummendorf-Eilsleben wurde durch eine Bohrung groBen Durch- 

messers folgendes Profil festgestellt (109): 

LTnter Alluvium und 25 m Glazialdiluvium der zweiten Vereisung 

(vorwiegend Geschiebemergel) liegt 1,4 m sandiger Torf mit Betula alba, 

Potamogeton cf. pusillus, Calluna vulgaris usw., darunter sandige Ton- 

mergel mit Pflanzenresten (Pinus), nochmals sandiger Torf mit Betula 

und Pinus, ein Tonmergel mit Potamogeton, Ceratophyllum cf. submersum, 

Picea excelsa, Acer platanoides, Carpinus Betulus, Zanichellia palustris, 

Najas major und Planorbis sibiricus. 

Darunter liegt sandiger Torf mit Betula alba, Menyanthes trifoliata, 

Tonmergel und Wiesenkalk, endlich 22 m altestes Glazialdiluvium (Ge¬ 

schiebemergel, Kies usw.). 

Der hangende Geschiebemergel ist der vorher erwahnte Geschiebe¬ 

mergel mit den erheblichen Erosions- und Denudationserscheinungen im 

Liegenden des LoB, der also — und wegen seiner groBen Machtigkeit in 

diesem soweit vorgeschobenen Gebiet — zur zweiten Vereisung zu stellen 
ist. Die darunter liegenden, 8 m machtigen, fossilfiihrenden Schichten 

mit Acer platanoides, Carpinus Betulus und Picea excelsa beweisen, daB 
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es sich um ein wirkliches Interglazial se hr gemaBigten Charakters handelt. 

Da mit diesen Pflanzen eines sehr gemaBigten Klimas auch Planorbis 

sibiricus zusammen gefunden ist, so ergibt sich daraus, daB diese Art im 

alteren Diluvium eine erheblich weitergehende siidliche Yerbreitung 

gehabt haben muB als jetzt, da diese groBen Baume erheblich empfind- 

licher gegen jede Klimaveranderung sind als die Binnenmollusken — 

nach unseren bisherigen Kenntnissen ihrer Lebensbedingungen. Da auch 

noch ein machtiges Glazial darunter liegt, so ist auch hier ein Interglazial 

scharfster Fassung wiederum nachgewiesen. 

Der Kalktuff von Schwanebeck bei Halberstadt liegt auf dilu- 

vialen Kiesen von 2,5 m Machtigkeit mit Feuersteinen usw. und 

enthalt selbst noch nordische Gerolle und Feuersteine, ist also ent- 

standen, nachdem das nordische Eis schon mindestens einmal bis in 

diese Gegenden vor gedrungen war. Es ist ein 3,50 bis iiber 5 m 

machtiger Kalktuff mit einer reichen Conchylienfauna und wird nach 

den Angaben von WtiST von 3 m graugrunem >>Geschiebemergel << iiber- 

lagert (157, 160). 

An Fossilien enthalt der Kalktuff Abdriicke zahlreicher hoherer 

Pflanzen, darunter Acer cf. campestre, ferner Rhinoceros Merckii und 

Equus cf. germanicus, endlich mehr als 60 Molluskenarten, darunter 

Helix banatica ( = canthensis Beyr), Clausilia cana, Planorbis corneus, 

PI. umbilicatus, Zonites acieformis; im iibrigen Formen, die fast alle 

dort jetzt noch leben. Es ist also sicher eine Ablagerung eines sehr 

milden, giinstigen Klimas, deren Entstehung sowohl petrographisch wie 

biologisch mit eiszeitlichen Bedingungen vollig unvereinbar ist. Die im 

Hangenden auftretenden Bildungen sind aber nach den Beobachtungen 

meiner in jenen Gebieten kartierenden Kollegen nirgends Geschiebe- 

mergel oder uberhaupt Grundmoranen, sondern Schotter, die teilweise 

mit LoBmaterial vermengt sind, sogenannte >>Schotterlehme<<, und die 

Ablagerung ist also deshalb mit aller Wahrscheinlichkeit in das letzte 

Interglazial zu stellen. 

Durch die Kartierungsarbeiten von Weissermel und Siegert in der 

Gegend von Halle und WeiBenfels sind auf einem Gebiete von mehreren 

MeBtischblattern GroBe folgende Verhaltnisse festgestellt (118): 
• > 

Auf den praglazialen Saaleterrassen, die durch ihre Hohenlage und 

ihre petrographische Beschaffenheit vollig eindeutig und unzweifelhaft 

sind, liegt an einer ganzen Anzahl Stellen eine alteste Grundmorane, bzw. 

die Reste einer solchen in Gestalt von zahlreichen groBeren bis sehr 

groBen nordischen Geschieben. Dariiber liegen die interglazialen 

Saaleschotter der Hauptterrasse, die nahezu vollig aus einhei mi sc hen 

Gesteinen bei sehr zuriicktretendem nordischen Material bestehen. 

Diese interglaziale Hauptterrasse der Saale besitzt eine Breite bis zu 

12 km, eine Machtigkeit ihrer Schotter von 3—10 m und wird an zahl¬ 

reichen Stellen von der Grundmorane der >>Haupt <<eiszeit iiberlagert. 
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Z. T. liegen diese »interglazialen<<1) Saaleschotter auck auf geschliffenen 
und geschrammten Knollensteinen des Tertiars, die dadurch beweisen, 

daB vor der Ablagerung der Hauptterrasse scbon eine Vergletscherung 

liber die Gegend dahin gegangen ist, bzw. auf Braunkohlenflozen, in die 

groBe nordische Geschiebe durcb Eisdruck tief hineingepreBt sind, und 

die selbst durch Eisdruck gestaucht sind. 

In derselben Hohenlage und in derselben stratigraphischen Stellung, 

d. b. unterlagert von Glazialdiluvium und iiberlagert von der Grund- 

morane der >>Haupt <<eiszeit finden sick aucb vorwiegend aus einheimi- 
sckem Material bestekende Unstrutsckotter mit Fossilfuhrung in groBer 

Verbreitung in dem Gebiet und laufen mit der Hauptterrasse der Saale 
zusammen. 

AuBer der Hauptterrasse der Saale findet sick nock in geringerer Ver¬ 

breitung eine kokere Saaleterrasse mit macktigen, fossilfiikrenden 

Sckottern derselben petrograpkischen Besckaffenkeit (viel einkeimisckes 

und wenig nordisckes Material), die ebenfalls von der Grundmorane der 

>>Haupt <<eiszeit iiberlagert wird. Diese zwiscken zwei Grundmoranen 

lagernden, sehr breiten Terrassen der Saale und der Unstrut mit den 

macktigen, vorwiegend einkeimiscken Sckottern entkalten nun eine 

reicke Molluskenfauna, sowie zaklreicke Saugetierreste. Die Mollusken- 

fauna bestekt, auBer aus zaklreicken indifferenten Arten, aus folgenden 

Formen, die z. T. auf ein kalteres, z. T. auf ein dem keutigen mindestens 

gleickes, ja z. T. auf ein besseres Klima deuten, z. T. nur diluvial sind 

(118, 158, 159). 

Helix striata, H. arbustorum, Vallonia tenuilabris, Pupa muscorum, 

Succinea Schumacheri, S. oblonga, Limnaea ovata, L. palustris, Planorbis 

marginatus, PL rotundatus, Ancylus fluviatUis, Bithynia tentaculata, 

Neritina fluviatUis, Corbicula fluminalis (sekr kaufig), Valvata pisei- 

nalis. Von Wirbeltieren fanden sick: Elephas primigenius, El. antiquus, 

Rhinoceros tichorhinus, Rh. MercJcii, Ovibos moschatus, Cervus tarandus, 
Equus caballus. 

Von diesen Formen lebt Corbicula fluminalis jetzt nur in den ost- 

licken Mittelmeerlandern und findet in Deutschland jetzt niekt mekr 

die geniigenden Lebensbedingungen, wakrend Helix striata mindestens 

vorwiegend in warmeren Gebieten lebt. Eben dasselbe —- vorwiegend 

auf warmeres Klima deutend — ist der allgemeinen Annahme nacli bei 

Elephas antiquus der Fall und auch bei Rhin. MercJcii. Mammutk, woll- 

kaariges Nashorn, Succinea Schumacheri und Vallonia tenuilabris da- 

gegen deuten schon auf herannahende glaziale Bedingungen gegen den 

SckluB der Terrassenbildung. Ken und Mosckusocks, der neuerdings 

bei Halle gefunden ist, weisen sogar auf direkt glaziale Bedingungen kin. 

1) Ich seize hier »interglazial« in » «, weil sich liier der stratigraphische 
Befund »zwischen zwei Glazialen« nicht vollig und restlos mit der biologisch 
klimatologischen Bedingung der war men Zwischen eiszeit deckt. 
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Da die so gekennzeichneten Schotter in 3—10 m Machtigkeit eine 

Terrasse von 12 km Breite bedecken, eine Terrasse, die gleichsinnig und 

gleichartig mit den praglazialen und mit der postglazialen Terrasse fallt, 

also annahernd dieselbe Erosionsbasis in der offenen Nordsee voraus- 

setzt, da die Schotter dieser Terrasse aus Gerollen von annahernd der- 

selben GroBe bestehen wie die postglazialen Schotter, also anch von 

einem FluB mit annahernd demselben Gefalle und derselben Wasser- 

masse abgesetzt sein miissen, und da die Schotter z. T. eine recht warme- 

liebende Fauna enthalten, so ergibt es sich, daB hier von der alteren 

Saale in einer eisfreien Zeit mit warmerem Klima als jetzt eine geolo- 

gische Arbeit geleistet ist, mindestens von demselben AusmaB wie die 

Saale sie in der Postglazialzeit geleistet hat, und daB also diese warme 

eisfreie Zeit mit offener Nordsee mindestens ebenso lange gedauert 

haben muB als die Postglazialzeit. 

Das kann also keine kurze, kleine Oszillation des Eisrandes bedeuten, 

muB vielmehr als ein v oil gill tiger Beweis einer wirklichen, warmen, 

langen Interglazialzeit betrachtet werden, die mit den warmen, tieferen 

Interglazialen des Unterelbegebietes und Holsteins zu identifizieren ist. 

Die Uberlagerung dieser selben interglazialen Saaleterrasse durch 

die Grundmorane der zweiten Eiszeit laBt sich fluBaufwarts bis in die 

Gegend von Kosen verfolgen. 

Nach Analogie mit den sehr einleuchtenden Ergebnissen Geupes 

beim Studium der Weserterrassen wird man wohl annehmen diirfen, daB 

auch hier im Saalegebiet die in der eigentlichen warmen Interglazialzeit 

geleistete geologische Arbeit des Flusses in der Erosion des Tales und 

der Herausbildung des Terrassensockeis bestand, daB aber die Auf- 

schiittung der bis 10 m machtigen Schotter zum Teil erst gegen Ende, 

bzw. nach AbschluB der Interglazialzeit unter dem EinfluB oder wenig- 

stens zur Zeit des heranriickenden Inlandeises stattfand (S. 356). 

Damit wiirde der besonders hervorgehobene Umstand sehr gut iiberein- 

stimmen, daB das nordische Material in diesen Schottern sich reichlicher 

erst in der obersten Lage, sehr reichlich in der Grenzschicht einzustellen 

beginnt, daB z. T. oben eine We chs el lager ung zwischen FluBschottern 

und Glazialbildungen eintritt, und daB an anderen Stellen sich zwischen 

beide eine Staubeckenbildung — ein Beckenton — dazwischen schiebt. 

Leider ist iiber die vertikale Verbreitung der oben angefuhrten Fauna 

in den Schottern nichts genaues bekannt (die Corbicula soil im wesent- 

lichen in den unteren Partien der Schotter vorkommen, in den obersten 

2 m aber fehlen), kann auch nach Lage der Dinge nicht gut etwas ge¬ 

naues ermittelt werden; daB die Vorgange sich ungefahr in diesem Zu- 

sammenhang abgespielt haben, kann man aber aus dem ungleichmaBigen 

Charakter der Fauna wohl schlieBen. Hervorgehoben mag werden, daB 

Corbicula fluminalis nur in den Unstrutschottern gefunden ist, nicht 

in den Saaleschottern. 

Wohl der schonste und beweisendste Fundpunkt der Interglazial- 
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fauna im Halleschen Gebiet ist cler Tagebau Dorstewitz. Hier liegen die 

fossilfiihrenden Sande und Schotter der Saale direkt zwischen zwei 

Moranen und enthalten Helix striata, Succinea oblonga, S. elongata, 

S. Schumacheri, Limnaea ovata, L. peregra, Unio sp., Pisidium sp., 

Elephas sp., Rhinoceros sp., Cervus tarandus, Equits caballus, Ovis, 

bzw. Capra, also sozusagen an derselben Stelle eine durcbaus ungleich- 

maBige Fauna mit Komponenten eines reclit warmen und eines recbt 

kalten Klimas, was aufs deutlicbste die klimatisch stark wecbselnden 

Bedingungen veranschaulicht, unter denen diese Schotter abgesetzt 
wurden. 

Fine interglaziale Fauna von interessanter Zusammensetzung ist bei 

Lauchstadt, leider unter stratigraphisch auBerst undeutlichen Verhalt- 

nissen gefunden. Dort liegen zwischen LoB und Tertiar in diluvialen 

Sanden und Kiesen Felis leo, Equus sp. (sehr kleine, besondere Art!), 

Rhinoceros sp. und Cervus tarandus, also ebenfalls wieder eine recht 
geniischte Fauna. 

Verwitterungszonen, die dem Interglazial entsprechen, sind bei 

Halle nicht beobachtet; Erosion und vor allem die flachenhaft wirkende 

Denudation hat diese interglazialen Verwitterungszonen dort vollig be- 

seitigt. 

Die Ablagerungen der zweiten (sogenannten Haupt-) Eiszeit, die diese 

>>interglazialen << Saaleschotter uberlagern, bestehen aus einem ziemlich 

machtigen Glazialdiluvium: Grundmoranen, Sanden und Schottern, 

das durch zwei Horizonte von Bandertonen und Beckentonen gegliedert 

ist, wodurch mehrere, nicht unbetrachtliche Oszillationen des Eisrandes 

in diesem Gebiet bewiesen sind; es sind aber keinerlei fossilfiihrende 

Ablagerungen durch diese Oszillationen veranlaBt, die nur lokale Be- 

deutung besitzen. 

Uber diesen Ablagerungen der zweiten (sog. Haupt-) Eiszeit liegt 

nun bei Rabutz, ostlich von Halle, ein 6—7 m machtiger, fetter Becken- 

ton mit Sphaerium rivicola, Pisidium Henslowianum, Bithynia tenta- 

culata, Valvata cristata, Rhinoceros Merckii, Elephas antiquus, Bison 

priscus, Bos primigenius'l in den untersten Schichten. Dariiber liegt 

eine grundmoranenartige, glaziale Schicht, ferner die Hauptmasse des 

Beckentons und nordische Sande. 

Nach der Fauna und nack der Uberlagerung durch ein, wenn auch 
gering machtiges, aber anscheinend sicheres, nordisches Diluvium, ist 

diese unterste, fossilfiihrende Schicht des Babutzer Beckentons wohl als 

jiingeres Interglazial zu betrachten. • 
Eine Bohrung, die zur Sicherstellung der Lagerungsverhaltnisse dort 

heruntergebracht wurde, ergab, daB direkt unter dem Babutzer Ton 

die mekrfach gegliederten Ablagerungen der zweiten (Haupt-) Eiszeit, 
die interglaziale Hauptterrasse der Saale und Sande, Grundmoranen 

und Bandertone der ersten Eiszeit, sowie die praglazialen Saaleschotter 
liegen, so daB hier, wenn die Deutung des obersten Glazialdiluviums 
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richtig ist, 3 Glaziale und 2 Interglaziale unmittelbar iibereinander in 

demselben Profil nachgewiesen waren. 

In dem siidostlich von WeiBenfels gelegenen Gebiet bei Wildschiitz 

(Zeitz) ist beobachtet, dab sich unter 2 m frischem, kalkhaltigem LoB eine 

stark verwaschene, verwitterte und verlehmte Grundmorane be- 
findet, die wieder von frischem, kalkhaltigem, loBartigem Mergelsand 

unterlagert wird (7). Also auch hier ist vor Ablagerung des oberen 

frischen LoBes eine Periode starker Denudation und Verwitterung ein- 

getreten, die eine alt ere Grundmorane erheblieh beeinfluGt und ver- 

iehmt hat, und wir werden nach Analogic mit den friiher besprochenen 

Erscheinungen Schleswig-Holsteins und Hannovers diese Denudations- 

periode und die Yerlehmungszone als letzte Xnterglazialzeit deuten 
diirfen. 

Auch in derGegend von Altenburg-Meuselwitz liegt iiber praglazialen 

Bchottern und Geschiebelehm eine 6,5 m machtige LoBdecke, die unter 

1,3—2 m jiingerem LoBlehm 0,65—1,8 m frischen, kalkreichen LoB, 

darunter 0,75—3,5 m alteren LoBlehm und 0,5—1,5 m frischen kalk¬ 

reichen, alteren LoB zeigt, es liegt hier also mitten im LoB mit 10% 

Kalkgehalt eine sehr ausgepragte, kalkfreie Verwitterungszone bis zu 

3,5 m Machtigkeit, die man mit Sicherheit als Zeichen einer Interglazial- 

zeit betrachten kann (73). 

Ablagerungen von dem biologischen Charakter der interglazialen 

Saale-Hauptterrasse, d. h. mit im wesentlicken derselben Mollusken- 

fauna, unterlagert von nordischen Sanden und Kiesen und tiberlagert 

von dem Geschiebelehm der zweiten Eiszeit finden sich weiter siidlich 

im Saaletal, aber auBerhalb der eigentlichen Saaleterrassen, bis siidlich 

Kamburg und Porstendorf, also bis tief ins thiiringische Hiigelland 

hinein, wie hier anhangsweise erwahnt sein mag (140). 

Dieselben Yerhaltnisse wie im Saalegebiet finden wir auch bei den 

aus dem Harz herauskommenden Fliissen, z. B. der Eime und Selke in 

der Gegend von Aschersleben. Auch diese Harzfliisse bilden eine mach¬ 

tige >>interglaziale << Terrasse, die im wesentlichen aus bis zu 15 m machtigen 

hercynischen Schottern aufgebaut wird und z. B. bei Frose und Nachter- 

stedt von machtigem Glazialdiluvium (Geschiebemergel, Sand und Kies) 

unterlagert und von einem jiingeren Geschiebemergel iiberlagert wird. 

Beide Grundmoranen lassen sich bis an den Harzrand verfolgen; daB es 

die Grundmoranen der altesten und zweiten Eiszeit, die Schotter mit 

Besten von Elephas, Rhinoceros, Equus usw., also solche der ersten 

»Interglazialzeit« (Interglazialzeit im weitesten Sinne) sind, ergibt sich 
uicht nur aus unseren allgemeinen Ivenntnissen fiber die lange nicht bis 

dorthin reichende letzte Yereisung, sondern auch aus der Tatsache, 

daB die hohere Grundmorane erhebliche Erosions-, Denudations- und 

Verwitterungserscheinungen erkennen laBt, die eingetreten sind vor 
der Ablagerung des dariiber liegenden frischen LoBes, ebenso wie in der 

Gegend von Zeitz und Neuhaldensleben und in dem Magdeburger Gebiet 
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Eine Fossilfiihrung, die mit volliger Sicherheit auf warmes Klima wahrend 

ihrer Ablagerung hindeuten wiirde, ist in diesen Schottern noeh niclit 
nachgewiesen; daB es »interglaziale« Schotter sind, und zwar inter- 

glazial im weiteren Sinne, vom SchluB der Interglazialzeit, bzw. vom 

Beginn der folgenden Eiszeit, ist nur aus ihrer Analogie mit den Verhalt- 

nissen der Saalehauptterrasse und der Weserterrassen zu schlieBen (150, 

141a) (S. 356 u. S. 449). 
DaB die Bildung derartiger >>interglazialer<< Schotter wirkhch noch 

bis in die Zeiten der sehr durch das herannahende Eis der zweiten (so- 

genannten Haupt-) Eiszeit beeinfluBten Klima verschlechterung, bis in 

die Zeiten deutlich glazialer Bedingungen hinein, angedauert hat, ergibt 

sich auch hier aus der Fossilfiihrung der ganz analogen Holtemme- 

schotter bei Gr. und Kl.-Quenstedt bei Halberstadt. Diese Schotter, 

die alle derselben Terrasse angehoren sollen (nach Wust), werden an 

manchen Stellen von Geschiebemergel unterlagert, an anderen von Ge- 

schiebemergel, bzw. von LoB iiberlagert (161). 

Die Fossilfiihrung dieser Schotter besteht aus einer ganzen Reihe 

von Arten, die jetzt noch im Gebiete leben, aber auch aus einigen ent- 

schieden auf wesentlich kalteres Klima deutenden Formen. Vallonia 

pulchella, V. costata, V. costellata, V. tenuilabris, Helix hispida, H. 

arbustorum, Pupa muscorum, Pupa columella, Vertigo parcedentata, 

Succinea Schumacheri, S. putris, S. oblonga, Limnaea ovata und L. 

palustris, Planorbis leucostoma und PI. sibiricus. 

Vallonia tenuilabris, Pupa columella, Vertigo parcedentata deuten 

ganz entschieden auf ein wesentlich schlechteres Klima, als wir es jetzt 

haben, hin; Succinea Sclmmaclieri ist ausgestorben; liber den Wert von 

Planorbis sibiricus fiir die Klimabestimmung ist oben das Wesentliche 

gesagt worden. 

Neben dieser Molluskenfauna sind noch die Reste groBer Sauger ge- 

funden: Elephas trogontherii (El. primigenius?), Rhinoceros antiquitatis, 

Equus germanicus, die keine neuen, entscheidenden Ziige dem Bilde 

zufiigen. 

Eine sichere Bestimmung des Alters dieser Holtemmeschotter wird 

sich erst nach erfolgter Kartierung des Gebietes vornehmen lassen; 

aller Voraussicht nach gehoren sie aber ebenfalls an den SchluB des 

I. Interglazials, bzw. in den Anfang der zweiten Vereisung. 

Bei Klicken in Anhalt (132) liegt unter Geschi e be sand, im Unteren 

Diluvialsand (liber Unterem Geschiebemergel) ein ziemlich machtiges 

(mehrere Meter) Lager von Diatomeenerde, SiiBwasserkalk und Eisen- 

ocker. AuBer den Diatomeen sind Reste von Pinus silvestris, Corylus 

civellana usw., sowie von Fischen vorhanden. Aus der Maehtigkeit der 

Diatomeenablagerung, des SiiBwasserkalkes und dem Vorkommen von 

Corylus avellana ist ein sicheres Interglazial als erwiesen anzunehmen, 
das mit den Diatomeenlagern der Llineburger Heide zu parallelisieren, 

also letztes Interglazial sein dlirfte. 
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In Anhalt und auf dem Grafenheinichen-Schmiedeberger Plateau 

treten in groBer Verbreitung Kiese auf, die aus rein siidlichem Material 

bestehen (fast nur Milchquarze, wenig Kieselschiefer und Grauwacken), 

vom jiingeren Diluvium (nordischen Kiesen und Sanden, sowie z. T. von 

Geschiebemergel) iiberlagert werden und fast immer auf Tertiar, einmal 

auch auf Geschiebemergel liegen. Sie erreichen bis 15 m Machtigkeit 

und zeigen in ihrer Ausbildung und ihren Lagerungsverhaltnissen die 

bemerkenswerteste Analogie mit den interglazialen Saalekiesen des 

Gebietes von Halle; sie werden daher trotz ihrer Fossilfreiheit vielleicht 

als Interglazial, und weil sie nur so auBerst selten noch von nordischem 

Diluvium unterlagert werden, auch schon die Auffaltung des Grafen¬ 

heinichen-Schmiedeberger Plateaus mit erlitten haben, dann als alteres 

Interglazial zu betrachten sein (85) (vgl. auch die Ausfiihrungen iiber 

entsprechende Ablagerungen der Mark Seite 459, 468—469.) 

Bei Kemberg bei Wittenberg liegen unter oberdiluvialen Sanden 

0,8—2 m machtige Ockerkalke, die auf vollig kalkfreien Diluvialsanden 

aufruhen. Sie ahneln in ihrer Ausbildung den SuBwasserkalken und 

Eisenockern des Flaming (86). Fossilien sind in ihnen nicht gefunden. 

Nach der Auflagerung auf vollig kalkfreien Sanden und der immerhin 

recht betrachtlichen Machtigkeit der Ockerkalk- (eisenschiissiger See- 

kreide-)bildung wird man wohl nicht fehlgehen, diese Bildungen als 

Zeichen der letzten Interglazialzeit zu betrachten, da wir aus dem oberen 

Diluvium primar kalkfreie Sande kaum kennen (hochstens oberdilu- 

vial umgelagerte Interglazialsande!). 

Bei Gorzke in Anhalt liegen unter Geschiebesand mit kopfgroBen 

Geschieben, bzw. unter Geschiebemergel des Oberen Diluviums liber 

5 m machtige, rosa, gelb und blauschwarz gefarbte SiiBwasserkalke 

(91—95% CaC03), die auBer unbestimmten Wirbeltierresten, Planorben, 

Unionen, Valvata contorta, Limnaea stagnalis und zahlreiche unbestimmte 

Pflanzenreste enthalten. Aus der Machtigkeit der SiiBwasserkalke ist 

auf ein sicheres Interglazial zu scklieBen; aus der Hokenlage und der 

allgemeinen geologischen Situation auf letztes Interglazial (74). 

In der Magdeburger Borde in den Braunkohlengruben Eintracht und 

Alexander hegt unter LoB und 3—5 m machtigem, unten b]augrauem 

Geschiebemergel geschichteter Sand und ein 1—2 m machtiger, fein- 

geschichteter Ton, der unten blaugrau, oben verwittert und gelblich- 

braun ist; darunter folgt dann eine steinige Lokalmorane von 3,6—6 m 

Machtigkeit. Der Ton ist oxydiert und verwittert vor Ablagerung des 

dariiber liegenden, frischen Geschiebemergels, wird also wohl als An- 

zeichen einer Interglazialzeit betrachtet werden konnen (108). 

Mecklenburg und Pommern. 

Aus diesen Gebieten sind unsere Kenntnisse iiber Interglazialia sehr 

sparlich, was teils an den mangelhaften Aufschliissen, teils daran liegt, 
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daB Mecklenburg das Arbeitsgebiet eines der eifrigsten Monoglazialisten, 

E. Geinitz, ist. 

In Boitzenburg sind Scbicbten bekannt geworden, die naeb strati- 
grapbiscber Stellung und faunistiseher Ausbildung aufs genaueste iiber- 

einstimmen mit dem tieferen Interglazial von Lauenburg a. Elbe. Enter 

Talsand und alteren, groben Kiesen, die kalkfrei sind und ganz offen- 

bar eine interglaziale Verwitterungszone darstellen (33, 99a), liegen 

Mvtiluston, Cardienscbicbten und darunter SiiBwasserschichten, Dia- 

tomeenpelit und der schwarze >>Lauenburger << Ton. 

Bei Wendiscb-Webningen sind diatomeenfiihrende, machtige Tone 

mit einer diinnen Bank schwarzen Diatomeenpelits vorhanden, die nur 

Melosira granulata und Coscinodiscus subtilis enthalten, und von Ge- 

scbiebemergel iiberlagert und unterlagert werden; dariiber liegt noch 

machtiger Diluvialkies; nach Geinitz gehort 'VendischAYehningen mit 
Boitzenburg zusammen, wiirde also danacb ebenfalls alteres Inter¬ 

glazial sein. 

Bei Parchim in Mecklenburg im Gebiet des groBen, auBeren Moranen- 

zuges (>>siidliche AuBenmorane <<)x) ist unter 31,75 m Oberem Geschiebe- 

mergel (mit 7 m eingelagerten Spatsanden) und 8,25 m normalen kalk- 

haltigen Spatsanden, 3 m kalkfreier Spatsand erbobrt, darunter 

5 m grober, kalkhaltiger Spatsand und eine diinne Bank griinlicbgrauen 

SuBwasserkalkes mit Spongillanadeln. Darunter 1 m normaler Spat¬ 

sand, 4 m Geschiebemergel (mit Sandeinlagerung) und scbwarzer Glim- 
merton. In einer zweiten Bobrung wurden unter 30 m Geschiebemergel 

(mit Spatsandlagen) 3 m normaler, kalkhaltiger Diluvialsand, 7,6 m 

kalkfreie und humose Sande und darunter wieder 16m normale kalk- 

haltige Diluvialsande und zwei Geschiebemergelbanke von zusammen 

31 m Machtigkeit gefunden. In einer dritten Bohrung liegen unter 

32,5m Geschiebemergel 12,5m kalkfreie und stark humose Diluvial¬ 

sande (diluviale Moorerde) und darunter 13 m normaler Diluvial- 

sand und Kies (20 u. 21). 
In zwei weiteren Bohrungen daneben liegen in 22—24 m Tiefe unter 

normalem, frischem, Oberem Diluvium Diatomeenmergel und hellgraue 
SuBwassermergel. Die Diatomeenflora ist noch nicht bestimmt. Aus 

der Machtigkeit der interglazialen Verwitterungszone von 4—12,5 m, 

aus der intensiven Humusneubildung und der Bildung nicht unerheb- 

licher SiiBwassermergel wird man wohl mit Recht auf eine lange, wirk- 
liche Interglazialzeit schlieBen dlirfen, und zwar aus ihrer Tiefenlage bei 

ihrer Lage zur Endmorane auf das letzte Interglazial. 

1) DaB die in den Sonnenbergen bei Parchim in der Endmorane befindlichen 
Braunkohlenschichten nicht anstehend sind, sondern nnr eine sehr machtige, wurzel- 
lose Scholle darstellen, die im Diluvium schwimmt, ergibt sich aus einer der von 
Geinitz publizierten Bohrungen, die bis zu 94 m Alaunton, Glimmersand und 
Braunkohle ergeben hat, darunter von 94—99,2 m groben Kies mit Kalk, also 
sicheres Diluvium, was liier anhangsweise hervorgehoben sein mag. 
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In Schwan in Mecklenburg fanden sich in 60 m Tiefe unter mack- 

tigen Tonmergeln und Sanden Sande mit Cardium edule und Corbula 

gibbet; das Liegende ist unbekannt; wenn es nicht verscbwemmte Fossi- 
lien der Eemzone sind, ist es vielleicht ein Punkt des ersten Interglazials 

(der Eemfauna) selbst. 

Der nachste Punkt marinen Interglazials ist HiddensOe bei (auf) 

Riigen; hier ist am Dornbusch und am Leuchtturm durch die Unter- 

suckungen von Gunther, Munthe und Elbert folgende Sckicktenfolge 

festgestellt (10, 9): 

Brauner Gesckiebelekm der letzten Eiszeit, 

Mariner fossilfiikrender T( 
lnterglazial 

Tonige Sande und Sande 

Kies und grober Sand, 

Geschiebemergel der Haupteiszeit, bestekend aus zwei Banken, die 

durck ein Kieslager getrennt sind, 

Griinlicker, rotbrauner und blaugrauer, plastiscker Ton mit Pf lanzen- 

resten und >>Cyprinentonfauna«. 

Feiner und grober Sand mit kokliger Substanz und den Besten 

einer Moosflora (nack Deecke auck mit Laubblattern), 

Kies, 

Brauner bis gelbbrauner glazialer Tonmergel, 

Gesckiebemergel der altesten Eiszeit, 

Kies, 

Kreide. 

Der plastiscke Ton enthiilt Cyprina islandicct, Corbula gibba, Cardium 

edule, Nucula sp., Turritella ungulina, Pecten opercularis, Mytilus 

edulis, Fusus sp., ferner Fisckwirbel und zaklreicke Foraminiferen, 

muB sick also in mindestens 18 m vielleickt in 20—40 m Tiefe gebildet 

kaben. 

Das Profil ist von auBerordentlick starken Storungen betroffen; 

durck eine Anzakl Bokrungen ist aber die Sckicktenfolge festgelegt. 

Wir kaben hier also drei Gesckiebemergel getrennt durch zwei fossil- 

fiikrende Interglaziale, von denen das tiefere nack faunistisekem Inhalt 

und der Vergesellschaftung mit darunter liegenden SiiBwasser- und 

terrestrischen (Moos-) Bildungen durchaus der Eemzone entsprickt. 

Im Klisterscken Bruch bei SaBnitz liegt iiber der Kreide eine Sckick¬ 

tenfolge bestekend aus (von oben nach unten) (133): 

7 m Gesckiebemergel, 
1,25 m feiner, weicher, kellgelber Sand mit Tonbandern mit Tellina 

solidula in zweiklappigen Exemplaren, 

0,75 m Sand und Ton wechsellagernd, mit Pflanzenresten, Fisck- 

knochen und zweiklappigen Sckalen von Cyclas solida und 

Pisidium amnieum. 

0,65 m fossilfreie Sande und Tone, 

2,5 m Unterer Gesckiebemergel. 

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



456 II. Besprechungen. 

Es ist nack Lage der Dinge und der Vergesellschaftung von marinen 

Schickten mit unterlagernden SiiBwasserschichten erstes Interglazial; 

weswegen der Fund trotz der sekr genauen Angaben Struckmanns spater 

von Deecke bezweifelt ist, ist nicht reckt ersicktlick. 

Am Kieler Bach fand sick in dem sehr stark dislozierten alteren Dilu¬ 

vium zwischen Geschiebemergel in 3 m macktigen Sanden eine ziemlick 

arktiscke Moosflora, die natiirlick nichts fiir eine wirkliche Interglazial- 

zeit beweist. 

Das angebliche marine Interglazial von Ivolberg kat sick als ver- 

schleppter Ballastsand entpuppt. 

In Belgard wurde unter 26 m Sand und Geschiebemergel 6,7 m 

braunlichgraue Diatomeenerde erbokrt, die nock von 3 m Diluvialsand 

und von Tertiar unterlagert wird; liber den Fossilbestand ist nickts 

bekannt, Diatomeenlager lassen aber als solcke auf ein giinstiges Klima, 

also auch auf eine Interglazialzeit schlieBen. In einer zweiten Bokrung 

wurden unter 22,5 m Geschiebemergel und Sand 5 m kalkhaltige Sande, 

darunter diatomeenfiikrende Tonmergel und weitere 3 m Kies und Sand 

erbohrt, in einer dritten Bokrung daneben wurde dann noch bis zu 31,75 m 

ein tieferer Geschiebemergel gefunden. In Doeberitz bei Tempelburg 

liegt unter 2 m Kies, 30 m Geschiebemergel und 2,5 m Spatsand ein 

Lager von Diatomeenerde, das nock von 8 m Diluvialsand und 1,5 m 

Geschiebemergel unterlagert wird. In einer anderen Bokrung bei Bel¬ 

gard wurde imUnterenGeschiebemergel auf sekundarer Lagerstatte die 

versckleppte Eemfauna gefunden, zum Beweise, daB die Ablagerungen 

dieses alteren Interglazials auck nock nordlich von diesem Gebiet vor- 

kanden gewesen sind. 

Im Lehmkagen, nordlich von Grim men, wurden in 30 m Tiefe graue 

Tone mit Pflanzenresten und Torf nackgewiesen, desgleicken bei Barth 

in 21—23 m Tiefe torfige Sande, und bei Niepars in Vorpommern kegt 

unter 43 m kangendem Geschiebemergel (inklusive 8 m Sandeinlage- 

rungen) und 3 m kiesigem Sand, 1 m Torf, 1 m sandiger, unreiner Torf, 

1 m Kies mit Torfresten und SiiBwassermollusken und 1 m Kies mit 

SiiBwassermollusken: Valvata piscinalis, Pisidien usw. fiber Diluvialkies 

(8). Der Pflanzenbestand der Torfe ist leider nicht bestimmt; immer- 

kin ergibt sich aus dem Befund von mehr als 2 m Torf nebst unter¬ 

lagernden SiiBwasserschichten, daB kier ein ecktes Interglazial vor- 

kanden sein muB — welches? ist bisker nicht sicker zu entsckeiden, da 

nicht bekannt ist, wieviel Diluvium nocli darunter liegt. 

Bei Glotzin im Kreise Belgard in einer Grundmoranenlandsckaft 

wurde unter 11 m »Schlick und blauem Ton<< (Oberem Geschiebemergel) 

1 m Torf, darunter 15 m >>grauer Ton« und 30 m Glazialdiluvium: Kies, 

»blauer Ton << (Geschiebemergel) und grober Sand erbokrt. — Der Pflanzen¬ 

bestand des Diluvialtorfes ist nicht festgestellt, daB es sick um letztes 
Interglazial liandelt, diirfte aber wolil nicht zweifelkaft sein. 
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Weitere sichere Interglaziale sind ans Pommern nach der bisherigen 

Literatnr nicht bekannt — es scheint aber Aussicht zu sein, daB dem- 

nachst einige weitere Mitteilungen dariiber erscheinen werden. 

Bei Zetthun bei Knrow in Hinterpommern liegt in Unteren Sanden, 

die vom Oberen Geschiebemergel iiberlagert werden, iy2 m SiiBwasser- 

kalk, der von 0,3 m Tort Iiberlagert wird. Fauna und Flora sind nicht 

bekannt, doch wird man die Bildung derartig mac-htiger Seekreiden mit 
Torfdecke wohl als Beweis recht giinstiger Klimabedingungen betrachten 

diirfen. Ahnliche Kalklager kommen bei Karzenbnrg vor. 

Das sind bisher alle Anzeichen, die sich fiir die Gliederung des durch- 

schnittlich 50—100 m im Maximum 156 m machtigen pommerschen 

Diluviums verwenden lassen. Die Lage der Unterkante des Diluviums 

schwankt von + 37 m NN (Biitow, Oberflache + 145 m) bis zu — 136 m 

NN (Stettin, Oberflache + 20 m!). 

Die Machtigkeit des Diluviums in Mecklenburg: ist durchschnittlick 

eine ziemlich bedeutende von mehr als 60 bis mehr als 115 m, ja bis 

131 m, die Unterkante geht bis — 95 m NN bei Warnemunde herunter, 

bis — 105 m NN bei Trips und steigt an bis + 33 m NN bei Neu-Branden- 

burg und bis + 41 m NN bei Bockup. 

Mark Brandenburg und Sclilesien. 

Die Machtigkeit des markischen Diluviums schwankt von durch- 

schnittlich etwa 40—70 m bis zu auffallend groBen Machtigkeiten: 116 

bis mehr als 204 m bei Berlin, 126—178 m bei Riidersdorf, 163 m bei 

Oottbus, 157—162 m in der Forst Zehdenick, mehr als 168 m bei Gran- 

see, (darunter fiber 100 m einheitlicher Geschiebemergel), 133 bis mehr 

als 204 m bei Strasburg in der Uckermark. Die Lage der Unterkante 

schwankt von durchschnittlich — 20 m bis zu — 40 m NN, geht aber 

in der eigentlichen Mark in ihren Extremen von +0,7 m bis —107 m bei 

Berlin, von + 60 m NN bis — 117 m NN bei Riidersdorf, von + 15 bis 

— 120 m NN in der Forst Zehdenick, von+5 m bis tiefer als —110 m 

bei Gransee, bis zu tiefer als —142 m bei Strasburg herunter und zu 

+ 61 m bis zu + 111 m in der Lausitz herauf. Die Lage der Unter¬ 

kante des Diluviums oder die pradiluviale Oberflache weist also in ganz 

engen Bezirken z. T. erstaunhche Schwankungen auf, die z. T. wohl 

auf praglaziale Taler zum erheblichen Teil aber auch sicher auf dilu- 

viale tektonische Storungen zuriickzufuhren sind (Riidersdorf). Immer- 

hin sind weder die Maximalmachtigkeiten des Diluviums, noch die 
Schwankungen in der Lage der Unterkante so extrem wie in Schleswig- o o o 

Holstein. 

Der groBte Teil der Mark liegt noch ganz sicher im Bereich des jiing- 

sten, Oberen Diluviums; der frische Obere Geschiebemergel ist erwiesener- 

maBen bis weit iiber die untere Havel und die mittlere Spree hinaus 

verfolgt und bei Belzig und Senftenberg noch vorhanden; die j iingste 

oberdiluviale Endmorane erstreckt sich von der Gegend von Griinberg 

Geologische Rundschau. IV. 30 
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iiber Lissa, Jarotschin, Plescben nacb Osten, so dab nur im auBersten 

Siiden der Mark alteres Diluvium in bemerkenswerten Partien an die 

Oberflacbe tritt (3, 137). 

Bei Rixdorf bei Berlin liegen unter dem 2—5 m macbtigen, Oberen 

Gescbiebemergel macbtige Diluvialsande und Grande, darunter eine 

Bank von grobem Kies mit den Besten groBer Saugetiere und der Untere 

Gescbiebemergel, unter dem durcb Bobrungen jetzt vielfacb 

die Paludinenbank (alteres Interglazial) nacbgewiesen ist. 

Die Wirbeltierkiese entbalten die Reste der groBen Sanger in so aus- 

gezeicbneter Erbaltung und in soleher Menge, daB an irgend welcben er- 

beblicben Transport nicbt gedacbt werden kann; die Tiere baben sicber 

an Ort und Stelle gelebt. Gefunden sind Elephas primigenius (baufig) 

und E. trogontherii, bzw. E. antiquus (1 Zabn), Rhinoceros tichorhinus 

(baufig) und R. Merckii (1 Zabn), Bos primigenius und Bison prisons, 

Equus caballus, Cervus dices und C. elaphus, C. euryceros, Rangifer grcen- 

landicus, Ovibos moschatus, Canis lupus, Ursus usw. Es ist also im 

wesentlicben die Fauna eines gemaBigten Kbmas, der einige boeb- 

nordisebe Elemente beigesellt sind; man wird also den Rixdorfer Hori- 

zont mit groBer Sicberheit an das Ende des letzten Interglazials ver- 

setzen, als unter dem Herannaben der letzten Yergletscberung sebon 

nordisebe Tiere der gemaBigten Fauna sicb beigesellten, und die eigent- 

licben Interglazialablagerungen dmcb die Scbmelzwasser des beran- 
nabenden Eises zerstort, die darin entbaltenen groBen Knocben nebst 

dem groben Kies aber liegen blieben — (es feblen alle kleinen Tiere 

und Knocben!!) (122, 141, 145). 

DaB diese Auffassung des Rixdorfer Horizontes die den Tatsacben 

entspreebende ist, ergibt sicb aus einer ganzen Anzahl neuerdings ber- 

unter gebraebter Bobrungen, die im stratigrapbiseben und nabezu aucb 

absoluten Niveau des Rixdorfer Horizontes in der Nacbbarscbaft des- 

selben, zwischen den beiden Gescbiebemergeln, Torfablagerungen mit 

Grasern und Kiefernresten ergeben baben, ferner daraus, daB sowobl 

das gleicb zu bespreebende Interglazial von Pboeben als aucb die erbeb- 

licbe interglaziale Verwitterungszone bei Gbndow stratigrapbiscb in 

demselben Horizont liegen wie Rixdorf, unter demselben Oberen Ge¬ 
scbiebemergel1), und daB in diesem oberen Interglazial eine andere 

Paludina vorkommt (P. duboisiana) als die ecbte Paludina diluviana, 

die in den Bohrungen am Kreuzberg, also in unmittelbarer Nabe von 

Rixdorf erst in — 19 bis — 31 m NN, also rund 50 m tiefer, in kalk- 

armen bis vollig kalkfreien, grauen Sanden, Tonen mit Pflanzen- 
resten, Sapropeliten, zusammen mit Bithynia tentaculata, Anodonten, 

Cbaraceen, Rumex, Potamogeton usw. gefunden ist. 
In der Bobrung der Vereinsbrauerei Rixdorf ist senkreebt unter 

dem Rixdorfer Saugetierborizont in 48—68 m Tiefe eine 20 m macbtige, 

!) Bzw. dessen Zerstorungsprodukten! 
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vollig kalkfreie Schichtenfolge von Sanden und Tonen gef unden, 

die zwischen dem 13ten und 15ten Meter die Paludinenbank mit den 

zahllosen Paludina diluviana-Vjxempl&ien enthalt und noch von weiteren 

> 54 m normalem, kalkhaltigen Glazialdiluvium (Sand, Kies und Ton- 

mergel) unterlagert wird. Es ist dies also einer der nickt wenigen Punkte, 

wo zwei Interglaziale senkrecht iibereinander nacbgewiesen sind. 

Im Untergrunde von GroB-Berlin ist ferner auf eine sekr groBe 

Erstreckung durcb zablreiche Bohrungen dieses tiefere, sehr mach- 

tige und eigentiimlicb ausgebildete Interglazial nachgewiesen, das aus 

feinen, kalkfreien und faulschlammhaltigen Sanden, sandigem Faul- 

schlamm mit Vivianitfiihrung, und feinsandigen, kalkfreien Tonen be- 

steht und in zahlloser Menge die Schalen der ecbten Paludina 

diluviana fiihrt; auBerdem kommen noch vor Anodonten, Bitliynia 

tentaculata, Valvata piscinalis, Sphaerium solidum, Sph. rivicola, Neri- 

tina fluviatilis, LitJioglyphus naticoides, Limnaeen, Pisidium amnicum, 

Unionen, Dreyssensia, Valvata naticina, Pisidium pusillum, Pisidium 

Henslovianum und Beste von Carex, Rumex, Potamoqeton usw. (142, 

68, 69, 44). 

Die einschlieBenden Sande, Tone, Lehme und Kiese sind zum groBen 

Teil vollig kalkfrei, die Sande und Kiese bestehen oft ganz wesentlich 

aus Quarz und Kieselschiefer, mit sehr we nig nordischem Material. 

Dieses Interglazial, das an vielen Stellen eine fast reine Schnecken- 

schicht mit nur ganz wenig Faulschlamm, bzw. kalkfreiem Ton 

als Bindemittel ist, erreicht 2—12, ja bis 20 m Machtigkeit und liegt 

mit groBer BegelmaBigkeit in etwa — 6 bis — 10 m NN; nur wenige 

Punkte liegen etwas hoher oder tiefer. Es ist ein alter Seegrund, und 

die Uppigkeit des Tierlebens beweist mit groBer Sicherheit das Vor- 

handensein sehr gunstiger Lebensbedingungen. Uber die stratigra- 

phische Stellung kann bei dem durch wirklich zahllose Bohrungen auf- 

geschlossenen Berliner Diluvialprofil nicht der mindeste Zweifel be¬ 

stehen; die Paludinenbank liegt stets, wie schon ofters betont, unter 

einem erheblich machtigen Geschiebemergel, der von dem zweiten Inter¬ 

glazial (Bixdorfer Horizont) liberlagert wird, also unter dem »Unteren« 

1 Geschiebemergel und sehr oft liber einem tieferen Geschiebemergel, der 

z. B. bei Hohenschonhausen von —37 bis zu me hr als —52 m NN, 

in Steglitz von —22 bis me hr als —35 m NN, am Kreuzberg von 

— 59 bis zu — 147,6 m NN liegt. 
Dieser markische Paludinenhorizont ist also ein in jeder Be- 

ziehung einwandfreies, alteres Interglazial, das zur Ablagerung 

kam, nachdem ein bis etwa 100 m machtiger Geschiebemergel, bzw. 

sehr machtige fluvioglaziale Sedimente in dem Gebiet sich abgesetzt 

hatten; er steht zum groBen Teil in Verbindung mit 9—15 m mach¬ 

tigen kalkfreien Schichten mit sehr wenig nordischem Material, 

beweist also die Intensitat der damals wirksamen Verwitterungsfak- 

toren, sowie die Zufuhr sehr viel siidlichen, nicht nordischen Mate- 

30* 
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rials durch interglaziale Fliisse (Erlauterung zu Blatt Teltow, 2. Auf- 

lage und zu Blatt Charlottenburg, 2. Auflage, sowie Blatt Tempelliof). 

Genau in derselben Lage ist die Paludinenbank in einigen Bohr- 

lochern bei Blidersdorf gefunden; im Bohrloch III liegen kalkfreie 

Tone und Sande mit Paludina diluviana und Neritina fluviatilis in — 5 

bis — 21 m NN, unter 30 m Unterem Geschiebemergel und iiber zwei 

Banken eines tiefsten Gescliiebemergels von zusammen 18 m Machtigkeit 

(13; Erlauterungen zu Blatt Rudersdorf, III. Aufl.). 

In Bad Jokannistal bei Berlin ist in 140 m Tiefe, also in rund — 105 m 

NN, ein dduvialer Tonmergel mit Pisidium Henslowianum gefunden, 

der also zu einer ganz friib diluvialen, interstadialen Ablagerung gehoren 

muB; er liegt rund 90 m tiefer als die Paludinenbank, enthalt 9,14% 

CaC03 und muB tektoniscb stark versenkt sein (145a, 142). 

Aus den dem Bixdorfer Niveau angehorigen Kiesgruben von Nieder- 

Lohme bei Konigswusterbausen liegt Hyaena sp. (cf. spelaea bzw. cro- 

cuta) vor (115); aus dem gleichen Niveau bei Oderberg in der Mark liegen 

stark abgerollte Reste von Cervus sp., Bos sp., Elephas sp. und 

Pedis cf. leo (spelaea) zwischen Talsand und einer aus zerstortem Oberen 

Geschiebemergel entstandenen Blocklage im Hangenden und dem 

Unteren Geschiebemergel im Liegenden (113). Auch hier sind die die 

primare Lagerstatte der Wirbeltiere bildenden Interglazialablagerungeu 

ebenso wie ein Teil der alteren Grundmoranen durch die Schmelzwasser 

des herannahenden letzten Inlandeises zerstort (Geschiebemergel- und 

Tonmergelgerolle von Kugel- und Brotlaibform), die Tierreste stark 

abgerollt, und von dem jungdiluvialen Schmelzwasser umgelagert — 

ein eigentliches Interglazial ist also Oderberg nieht, sondern nur ein 

Anzeichen, daB dort eins vorhanden gewesen ist. 

Bei Phoeben, westlich Potsdam, liegen unter Talsanden und unter 

geschiebefiihrenden, kreuzgeschichteten, kiesigen Sanden mit einer Stein- 

sohle amGrunde (dem Zerstorungsprodukt des Oberen Gescliiebemergels), 

die gekritzte Geschiebe und abgerollte Knocken von Riesenhirsch und 

Mammuth fiihrt, dunkle faulschlammhaltige Sande, die vom Ghndower 

Ton unterlagert werden und mit diesem gemeinsam gefaltet sind; Sattel 

und Mulden werden von der Steinsohle diskordant abgeschnitten. In 
diesen Faulschlammsanden liegen Unionen und Paludinenbanke, z. T. 

sogar kleine Torfbankchen undLagenvon conchvlienflihrendem sandigen 
Torf; zwischen die interglazialen, fossilfiihrenden Schichten und die 

Steinsohle schieben sich z. T. noch Reste, Fetzen und Linsen von Ge¬ 

schiebemergel und einer eigentiimliehen Lokalmorane aus mit Geschieben 

durchkneteten, geschichteten Tonen. Die Steinsohle ist offenbar der 
Rest des groBtenteils zerstorten Oberen Geschiebemergels, der auch die 

Stauchungen des Interglazials und der Glindower Tone bewirkt hat; 
unter den Glindower Tonen liegt der Untere Geschiebemergel (122, 19). 

DaB diese fossilfukrenden Schichten von Phoeben ein echtes Inter¬ 

glazial sind, und zwar das jiingere, ergibt sich nicht nur aus der Strati- 
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graphie (und der Hohenlage dicht unter der Oberflache), sondern auch 

aus der diluvialen Fauna und Flora; Rhinoceros, Elephas, Equus, Sus, 

Bison, Cervus euryceros, Cervus capreolus, Castor und 47 Mollusken- 

arten, darunter Paludina duboisiana, Planorbis corneus, PL albus 

usw., Bitliynia tentaculata, Belgrandia cf. germanica und zahlreiche 

andere Formen beweisen das unwiderleglicb. Es fehlen in diesem Inter- 

glazial die echte Paludina diluviana, Lithoglyphus naticoides, Neritina 

fluviatilis und Valvata naticina, die sich bisher stets nur in der tieferen 

Paludinenbank der Mark (—10 bis — 20 m NN) in dem sicheren 

alteren Interglazial gefunden haben. 

Um den Beweis ganz schliissig zu macben, sind von der Kgl. geolog. 

Landesanstalt in Phoeben zwei Bohrungen beruntergebracbt worden, die 

ebenfalls senkrecbt unter diesem Oberen Interglazial in 46,8—49 m 

Tiefe (—16,8mNN) und in 44—48m Tiefedie tonige, altere Paludinen¬ 

bank mit der echten Paludina diluviana und zahlreicken Pflanzenresten 

gemaBigten Cbarakters angetroffen haben, darunter noch gegen 50 m 

alteres Glazialdiluvium. Es liegen also auch hier beide Interglaziale 

senkrecht iibereinander in demselben Profil (nach freundlicher Mit- 

teilung meines Kollegen Dr. Soenderop). 

Im Pritzerber See bei Hohenferchesar liegt unter 0,5—2,5 m typi- 

schem, blaugrauem Geschiebemergel mit y4cbm grofien geschliffenen 

Geschieben und unter sehr grobem, steinigem Kies, der massenhaft 

kleinere (bis kopfgroBe) geschliffene Geschiebe undBlocke bis zu >> 2,5 m 

Durchmesser enthalt, ein etwa 6 m machtiger, feinerer Kies mit zahlreichen 

Resten groBer Sauger, Elephas, Equus usw., die z. T. ausgezeichnet 

erhalten und nicht abgerollt sind, darunter liegt auf etwa 1 Hektar Er- 

streckung ein sehr fester, stark komprimierter, fast schwarzer Torf, 

sowie strukturloses, schokoladenfarbiges, festes Faulschlammgestein, an- 

scheinend auch Faulschlammkalk mit Molluskenschalen in mehr als 

y2 m Machtigkeit. 

Fauna und Flora dieses Interglazials sind noch nicht durchgearbeitet; 

aus der GroBe des Torf lagers, seiner Machtigkeit und starken Kom- 

pression, aus der Gberlagerung durch feine und grobe Kiese, die sich 

nach Bohruntersuchungen bis in den in der Umgebung von Hohenferchesar 

befindlichen Durchragungszug (Endmoranenstaffel) hineinziehen, und 

der Uberlagerung durch typischen Geschiebemergel ist auf ein richtiges 

Interglazial zu schlieBen, das bei der Hohenlage nur jungeres sein kann 

und dem Horizont von Phoeben und Rixdorf entspricht. 

Bei Motzen (Blatt Mittenwalde) (110, 126) liegt unter 2y2 m Ge- 

schiebesand und 2,5—4 m Geschiebemergel in zahlreichen Gruben eine 

5 m machtige, extraglaziale, fossilfiihrende Ablagerung — Tone, Moor- 

erde, Torf, Lebertorf, SuBwasserkalk usw., — die von einem alteren 

Geschiebemergel unterlagert wird, der seinerseits zahlreiche Paludina 

diluviana fiihrt; die fossilfiihrenden Schichten enthalten Fichte, Rotfohre, 

Najas- und Potamogeton&iten, Pappel, Hainbuche, Birke, Seerosen, 
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Stechpalme, Aborn, Linde, also eine durcbaus gemaBigte Flora, die 

ein etwas besseres Klima als gegenwartig verlangt. Von Tierresten ist in 

dem Torf, Lebertorf und. SiiBwasserkalk gefunden: Bison prisons, Cervus 

elaphus, Canis lupus, Insectivoren, Limnaea ovata, Planorbis albas, 

PI. crista, Valvata cristata, Valvata piscinalis, Bithynia tentaculata, 
Vertigo antivertigo, Vallonia pulchella. Es ist also ein ganz sicheres 

Interglazial, und zwar letztes Interglazial, da der unterliegende Ge- 

scbiebemergel scbon die aus dem ersten Interglazial aufgenommenen 

Paludinen entbalt, und der iiberlagernde Gescbiebemergel der Ober- 

flacbenbildende, Obere Gescbiebemergel der Mark ist. 

Bei Koblbasenbriick am Teltowkanal liegen unter Geschiebesand mit 

1 m groBen Gescbieben, der seitlich in den Oberen Gescbiebemergel des 

Teltowplateaus iibergebt, borizontalgescbicbtete Sande und ein Torf- 

lager mit rein gemaBigter Flora obne jede kalteliebenden Arten; dar- 

unter folgt der Untere Gescbiebemergel. — In den Sanden zwiscben den 

beiden Gescbiebemergeln ist beim Bau des Teltowkanals eine Menge 

groBer Sauger des Bixdorfer Niveaus gefunden (141). 

Auf dem Flaming in der Gegend von Belzig lagern unter oberdilu- 

vialem Gescbiebesand, bzw. unter bis 2 m macbtigem Oberem Gescbiebe¬ 

mergel fossilreicbe SuBwasserkalke, Torfe und Eisenockerbildungen in 

2—5 m (ja bis 30m beim Eisenocker) Macbtigkeit, die von Diluvialsand 

mit groBen nordiscben Blocken und von Tertiar unterlagert werden. 

Diese SuBwasserkalke und Eisenockerbildungen entbalten: Cervus alces, 

C. dama, C. elaphus, Rhinoceros antiquitatis, Sus scrofa, Cyprinus, Perea, 

Esox, Pupa muscorum, Vertigo antivertigo, V. parcedentata, V. pygmaea, 

Vallonia pulchella, Zua lubrica, Valvata macrostoma, V. piscinalis, V. 

antiqua, Bithynia tentaculata, Limnaea palustris, L. ovata, L. truncaiula, 

L. stagnalis, L. auricularia, L. peregra, L. lagotis, Planorbis marginatus, 

PI. laevis, PI. vortex, PI. contortus, PI. Rossmdssleri, PL nautileus, PI. rotun- 

datus, P. Clessini, Pisidien. Cyclas corneas, Cdrychium minimum, Patula 

ruderata und zablreicbe andere Arten; daneben Carpinus betulus, 

Alnus glutinosa, Acer campestre, Tilia, Cornus sanguinea, Ilex aqui- 

folium, Brasenia purpurea, Najas marina, Cladium mariscus, II ip pur is 

vulgaris usw. Es ist dies also ein nacb jeder Beziebung einwandfreies 

Interglazial eines sehr gemaBigten, ozeanischen Kbmas. Die Stellung 

ist wegen der ungenauen Kenntnis der tieferen, unterlagernden Diluvial- 

sebiebten niebt genauer zu ermitteln; immerhin spriebt die Flora und 

die allgemeine Lage so diebt unter der Oberflacbe in jenem Gebiet fur 

letztes Interglazial, und die Macbtigkeit der Ablagerungen fur die Lange 
der Zeit, die zu ibrer Ablagerung notig war. 

Bei Gr.-Drewitz bei Guben liegt ein 1,4 km langes, 200—400 m breites 

und 1,2—10,5 m maebtiges Lager von diluvialem SiiBwasserkalk (See- 

kreide, Wiesenmergel) mit borizontaler Oberflacbe unter ausgedebnten, 

flacben, 3—10,4 m machtigen, sandig-kiesigen Ablagerungen, die die 

ganze Gegend weit im Umkreis bedecken (54). 
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Der Kalk bildet die Ausfiillung eines langgestreckten, wannenformigen, 

diluvialen Beckens, ist sehr schon und feingeschichtet, unten grunlich- 

grau, nach oben zu mehr gelblicb bis ganz hell gefarbt, hat rund 88% 

CaC02, 3—7% Si02 und liegt auf diluvialem Sand, Kies, Mergel, bzw. 

Tonmergel; es sind mindestens 1 Million cbm Kalk vorhanden. Die 

vollkommen ungestorte Lagerung, das Fehlen jedes darliberliegenden 

Geschiebemergels, die Bedeckung mit sehr machtigen kiesig-sandigen, 

horizontalen Ablagerungen in einem Gebiet, das in der westlichen Yer- 

langerung des siidlichsten oberdiluvialen Endmoranenzuges, des von 

Pleschen-Jarotschin-Lissa-Griinberg liegt, ergeben, daB es diluvial, und 

zwar nicht mehr von der letzten Grundmorane iiberschritten, aber von 

dem Sandr der auBersten jungdiluvialen Endmorane uberschiittet ist. 

Dieser Umstand und die auBerordentliche Machtigkeit des Lagers er- 

weisen es mit Bestimmtheit als letztes Interglazial, und diese Machtigkeit 

der in dem kleinen Becken abgelagerten Kalke gibt wiederum eine An- 

schauung von den gewaltigen, durch die interglaziale Verwitterung den 

alteren Diluvialschichten entzogenen Kalkmengen. 

In den verschiedenen Tongrnben bei Klinge bei Kottbus liegen unter 
1,5—2,5 m Geschiebesand und steinigem Diluvialkies zwei Torf- 
lager von je 3/4 m Machtigkeit, die durch 3—4 m machtige Tonmergel 
(und z. T. auch durch Sandschichten) voneinander getrennt sind und 
von 4—7 m machtigem Tonmergel unterlagert werden, unter dem wieder 
nordischer Diluvialsand und Kies folgt. Im Liegenden der beiden ein- 
zelnen Torflager treten noch Lebertorfe und SuBwassermergel auf. 
Die verschiedenen Profile sind insofern ungleichartig, als in den von 
Nehring studierten (ScHULZEschen) Profilen die obere Torfschicht aus 
zerriebenem, umgelagertem, auf sekundarer Lagerstatte befindhchem 
Material bestand, wahrend in der slidlicher gelegenen, von Schroder 

und Stoller studierten GROSCHEschen Tongrube der obere Torf ebenso 
wie der untere ein autochthoner schwarzer Torf ist (72, 102, 103, 117). 

Die botanische Untersuchung des oberen autochthonen Torfes und 

Bithynienmergels ergab auBer indifferenten Arten: Betula alba und B. 

pubescens, Pinus silvestris, Picea excelsa, verschiedene Potamogeton- 

arten (ausgereifte Samen), Nuphar luteum, Najas major (groBe, aus- 

gereifte Samen), Nymphaea alba, N. Candida, Hydrocliaris morsus rancie, 

Cladium mariscus, Stratiotes aloides, Phragmites communisJ Alnus 

glutinosa, Brasenia purpurea, Rubus idaeus usw. 

Das sind also groBenteils Arten, die durchaus ein dem heutigen ent- 

sprechendes, wenn nicht besseres Klima verlangen, die z. T. schon in 

Schottland, Norwegen und dem mittleren Schweden fehlen. In dem 

Bithynienmergel unter dem Torf wurde das Skelett eines groBen Boviden 

gefnnden, der noch nicht spezifisch bestimmt ist. 

In dem unteren autochthonen Torflager fanden sich auBer mehr 

indifferenten Arten Brasenia purpurea, Nympliaea-, Nuphar-, Najas- 

arten, Stratiotes aloides, Ceratophyllum und Poiamogetonsaten, Cladium 
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mariscus, Taxus baccata, Pinus silvestris, Picea excelsa, Betula verru¬ 

cosa und B. odorata, Alnus-, mehrere Salixarten, Populus tremula, 

Corylus avellana, Car pinus betulus, Quercus, Tilia, Acer campestre, 

Ilex aquifolium usw. Das ist also ebenso eine Flora, die ein durch- 

aus gemafiigtes, ozeanisch.es Klima verlangt (Ilex aquifolium ge- 

deiht langst nicht mebr bei Kottbus!). In dem tieferen Torf wurde 

ein vollstandiges Skelett von Elephas primigenius gefunden. AuBer- 

dem wurden in den Torf- und Tonlagern gefunden: Cervus taran- 

dus, Cervus alces, Cervus elaphus, Cervus euryceros, Megaceros Buffi, 

Rhinoceros sp., Bison sp., Equus sp., Castor sp., Vulpes sp., Emys, Tinea, 

Esox usw., Belgrandia cf. germanica, Bithynia, tentaculata usw. 

Die obersten Torf-, bzw. Tonschicliten sind stellenweise auf das 

deutlicbste gestauebt und zusammengeseboben; in der obersten Ton- 

sebiebt unter dem allocbtbon zusammengescbwemmten Torf sind die 
Blatter von Betula nana gefunden, zwei Fucbsreste aus dem untersten 

Ton sebeinen zum Eisfuebs zu geboren; daB nordiseber Kies darunter 

liegt, ist unbezweifelbar; es ist also ein vollig sicberes Interglazial 

sebarfster Fassung, das eine sebr, sebr lange Periode ozeaniseben 

Kbmas verlangt. 

Uber die genaue stratigrapbisebe Stellung wird sicb vor Kartie- 

rung des Gebietes niebts bestimmtes sagen lassen; bemerkenswert ist 

jedenfalls die in jeder Beziebung sebr weitgebende Analogie mit den 

Torflagern bei Griinental (S. 338), das Feblen der Paludina diluviana 

und die Lage niebt weit SW. von dem siidlicbsten oberdiluvialen 

Endmoranenzuge von Grunberg-Lissa-Jarotscbin. 

Bei Alt-Geltow bei Potsdam liegt unter einer sandig lebmigen, sebr 

kalkigenMorane, die zablloseValvatenscbalen enthalt (>>Valvatenmergel <<), 

ein schneeweiBer SuBwasserkalk mit zabllosen Valvaten, Bytbinien 

und Limnaceen. Nacb dem Aufbau der Umgebung ist dieser SuBwasser¬ 

kalk als letztes Interglazial anzuseben (141). 

Bei Korbiskrug bei Konigswusterbausen liegt unter 11/2 m Oberem 

Gescbiebesand mit unregelmaBiger Grenze ein sebr kalkreicber, blau- 

sebwarzer Tonmergel, bzw. unreiner SuBwasserkalk (62% CaC03) mit 

Resten von Cervus elaphus, Fiscbresten, Unionen, Bithynia tentaculata, 

Yalvata piscinalis, V. contorta, Pisidium pusillum, P. amnicump Pla- 

norbis Icievis, Limnaea auricularia, sowie zablreicben unbestimmten 

Pflanzenresten (84, 70). 

Bei Ratbenow liegen unter 5—6 m Oberem1) Gescbiebemergel macb- 

tige Sande mit Valvata piscinalis var. antiqua, Bithynia tentaculata und 

var. producta, Limnaea auricularia, Planorbis marginatus, Sphaerium 

solidum, Sph. rivicolum, Pisidium amnicum, P. nitidum, Unio sp., 

Paludina Duboisiana (nicht diluvianal) und P. vivipara (143). 
Die Ablagerunp; ist als ein nut belegtes iiinoeres Interolazial zu be- 

o O O © J O O 

D Z. T. erst nachtragbch als >>Oberer« erkannt, bzw. anerkannt. 
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trachten, ebenso ein in der Nahe bei Nennhausen unter denselben Lage- 

rungsverhaltnissen auftretendes, 2 m machtiges Diatomeenlager. 

Bei Halbe in der Mark liegen unter 6—10 m machtigen, geschich- 

teten Sanden, die eine kleine Torfscholle mit unbekannter Flora ent- 

halten, machtige Tone mit Rangifer groenlandicus (der hocbarktischen 

Form), Elephas primigenius und TJrsus sp. Allem Anscbein nach liegt 

hier eine Ablagerung aus deni SchluB der vorletzten (Haupt-) Verei- 

sung, vom Beginn des letzten Interglazials vor (144). 

Bei Bienenwalde bei Rheinsberg liegt unter 2 m Diluvialsand ein 

iiber 2 m machtiger SiiBwasserkalk von schwarzer Farbe und blattriger 

Bescbaffenheit, mit Fischresten und zahlreichen unbestimmten Mollus- 

kenscbalen. Nach Lage der Dinge kann es sick nur um jiingeres Inter- 

glazial handeln (70). 

Bei Vevais bei Wriezen liegt in einer diluvialen Terrasse unter 2 m 

grobeni Talkies mit bis zu y4 cbm groBen Blocken ein bis 5 m macbtiger 

SiiBwasserkalk, unter dem diluviale Sande folgen. Der grobe, block- 

reicbe Talkies im Hangenden des SiiBwasserkalkes ist zweifellos ein Zer- 

storungsprodukt des daneben in derselben Hohenlage auftretenden 

Oberen Geschiebemergels; der SiiBwasserkalk ist ein fossiler Wiesenkalk 

(Seekreide) mit rund 84% Kalkgehalt und enthalt Limnaea stagnalis, 

L. ovata, Planorbis cristatus, PI. glaber, PI. Gredleri, Pl. nciutileus, Val¬ 

vata cristata, V. piscinalis, V. antiqua, Bithynia tentaculata und B. 

producta, Belgrandia borussica, Sphaerium corneum, Sph. Draparnaldii, 

Pisidium cf. pusillum, P. obtusale, P. supinum, zahlreiche Ostracoden, 

Quercus robur, Coniferenbolzer usw. Das ist die Fauna und Flora 

eines durchaus gemaBigten Klimas; Belgrandia, die postglazial aus 

Deutschland nicht mehr bekannt ist und sich hier nur interglazial 

(Klinge, Phoeben, Winterhude, Taubach) findet, deutet sogar auf ein 

warmeres Klima hin als gegenwartig. Nach der ganzen Situation, der 

Lage dicht unter der Oberflache und der anscheinend ungestorten 

Lagerung kann man die Ablagerung wohl sicher als jiingeres Interglazial 

betrachten (82). 

Bei Werder bei Potsdam liegen unter Talsand und diluvialen Spat- 

sanden diatomeenfiihrende SiiBwasserkalke, sandig-tonige Schichten und 

Mergelsande mit Valvata antiqua, V. piscinalis, V. macrostoma, Pisidium 

amnicum, P. nitidum und (A/pmschalen, sowie Pflanzenresten; darunter 

folgen diluviale Spatsande. Deren Vorkommen diirfte als jiingeres Inter¬ 

glazial zu deuten sein (76). 
Bei Frankfurt a. 0. liegen iiber einem dunklen, sehr fetten Ton- 

mergel mit einzelnen geschliffenen Geschieben, der die typische Brocken- 

mergelstruktur zeigt (zerquetschte Tonmergelbreccie, Lokalmorane), 

machtige, geschichtete, helle Sande mit Gypnsschalen, dariiber eine 

Schicht, die fast nur aus Gypmschalen besteht, daneben Anodonta mu- 

tabilis, Valvata piscinalis und V. contorta, Succinea oblonga und Equus 

caballus enthalt, sodann 2—3 m SiiBwasserkalk mit Cypris, Valvata 
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piscincdis und Carpinus betulus, und 3—4 dcm Torf mit unbekannter 

Flora; dariiber liegen kalkfreie Tone von 1 V2m Machtigkeit1); weitere 

Schicbten im Hangenden fehlen; nnmittelbar daneben geht eine groBe 

Dislokation durcb. 

In dem groBen Einschnitt bei Rosengarten, westlich von Frankfurt, 

liegt dagegen derselbe interglaziale SiiBwasserkalk nebst gescbichteten, 

tonstreifigen Sanden und geschicbteten Tonen, unter denen z. T. stark 

erodierte Nester von sehr eisenscbiissigen, interglazial verwitterten, 

groben Sanden liegen, auf ziemlich machtigen, sehr fetten, dunkeln, 

ungeschichteten und gequetschten Tonmergeln, und wird von ge- 

schichteten Tonen, ge 1 ben, feinkornigen Sanden und von 20 m mach- 

tigen, normalen, kiesigen Spatsanden in einem sehr langen, klaren 

Profil iiberlagert. An dem interglazialen Alter dieses SuBwasserkalkes 

mit den anschlieBenden Cypriss&nden und Torfen ist nicht zu zweifeln. 

Aus der unbefangenen Betrachtung des Rosengartener Einschnitts er- 

gibt sich, daB das Interglazial letztes ist. 

In der Umgegend von Berlin, besonders bei Beelitzhof am Wansee, 

ist, nach freundlicher Mitteilung von F. Kaunhowen, durch sehr zahl- 

reiche Bohrungen eine interglaziale Entkalkungszone in Verbindung mit 

pflanzenfiihrenden, kalkfreien bis sehr kalkarmen Tonen nachge- 

wiesen, die 7—14 m vollig kalkfreie Schichten und im Verband damit 

noch bis 15 m kalkarme, aber auch pflanzenfiihrende Schichten auf- 

weist und im allgemeinen mit ihrer Oberkante von + 15 nr NN bis NN 

liegt. Der Pflanzenbestand ist aus den Bohrproben nicht festzustellen; 

die Machtigkeit der unter 5—30 m normal kalkhaltigem Diluvium (dar- 

unter bis 9 m Oberer Geschiebemergel) liegenden kalkfreien Schicht, in 

Verbindung mit der vielfach auftretenden grauen Farbe der kalkfreien 

Sande, der Vivianitfiihrung und der Pflanzenflihrung der damit ver- 

bundenen, 15 m machtigen, kalkarmen Schichten laBt aber mit a Her 

Sicherheit auf eine wirkliche Interglazialzeit schlieBen, die nach der 

Hohenlage der Schichten und sonstigen Wahrscheinlichkeitsgriinden 

nur letzte Interglazialzeit sein kann. 

Auch in Verbindung mit clem tiefer liegenden, alteren Interglazial 

(Paludinenhorizont) sind vielfach solche kalkfreien bis sehr kalk¬ 

armen Schichten nachgewiesen (S. 459), und hier ist einmal analy- 

tisch der Nachweis der ungemeinen Kalkverminderung in diesen inter¬ 

glazialen Verwitterungszonen erbracht worden (2,8—2,9% Kalk im 

Paludinenhorizont, 15,5% Kalk im hangenden Oberen Diluvium, 8,3% 

Kalk im alteren Diluvium) (56). Hieraus ergibt sich auch, daB der 

einfache Hinweis auf den Kalkgehalt gewisser Schichten an sich noch 

keinen Beweis gegen die interglaziale Verwitterungszone bildet; die auf- 
fallige Kalkarmut deutet ebenso auf die interglaziale Verwitterung hin, 

x) Vergl. auch Roedel: Helios. Bd. XIV, S. 100—104. 
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wie die vollstandige Kalkfreiheit, und daB bisher diese Verwitterungs- 

zonen so selten in Bohr ungen beobachtet sind, liegt offenbar daran, 

daB bei den friiheren Untersuchungen (etwa vor 1902) entweder iiber- 

haupt nicht auf den fehlenden oder vorhandenen Kalkgehalt geachtet 

oder nur ganz obenhin ein vorhandener Kalkgehalt konstatiert — nicht 

aber dessen GroBe festgestellt ist. 

Die Millionen dicker Paludinenschalen, die in dem Paludinenhorizont 

angehauft sind, geben einen sehr sinnfalligen Anhalt fur die den ein- 

schlieBenden, bzw. unterliegenden Diluvialschiehten entzogenen Kalk- 

mengen, und die den betreffenden Sedimenten beigemengten Mollusken- 

und Characeenreste sind auch wiederum geeignet, bei nicht sehr auf- 

merksamer Untersuchung fiber die an sicli vorhandene Kalkfreiheit der 

einschlieBenden Sedimente wegzutauschen (S. 459). 

Auch die Erfahrungen, die z. B. bei der Diskussion iiber die inter- 

glaziale Entkalkungszone bei Parchim i. Meckl. gemacht wurden, be- 

wiesen, daB dieses sehr schone und einwandfreie Xnterglazial, in dem 

auch Seekreide und Diatomeenschichten liegen, von Geinitz einfack 

ubersehen ist (20, 21), und das ist sicher bzw. nachgewiesenermaBen 

vielfach auch noch an anderen Stellen geschehen (S. 454, 451). 

Bei Glindow bei Potsdam liegt unter normalem kalkhaltigen, Oberen 

Geschiebemergel und fiber den stark gefalteten, kalkhaltigen Glindower 

Tonen eine stark gefaltete Serie von groBenteils kalkfreien, z. T. 

stark eisenschiissigen Diluvialsanden (19), die zahlreiche Streifen von 

feinverteilten Braunkohlengerollen, einzelne Humusstreifen mit Diato- 

meen und zahlreich Paludina diluviana auf sekundarer Lagerstatte ent- 

halten (21). 
Da der Glindower Ton von dem Unteren Geschiebemergel und dar- 

unter noch von macktigen diluvialen Sanden und Granden unterlagert 

wird, so zeigen die kalkfreien Sande mit den Humusstreifen eine sehr 

schone interglaziale Verwitterungszone der letzten Zwischeneiszeit an. 

Eine Bohrung am Wasserwerk Dahme (Mark) zeigte nach freundlicker 

Mitteilung meines Kollegen v. Linstow 4 m kalkfreie Geschiebesande, 

3 m schwach kalkhaltigen Geschiebesand, 23 m Wechsellagerung von 

normal kalkhaltigem Kies, Sand, Tonmergel und Geschiebemergel und 

darunter von 30—36 m grauen, kalkfreien Sand und groben Kies, 

also eine sehr schone Verwitterungszone aus dem aller Wahrscheinlich- 

keit nach jiingeren Interglazial. 

Eine Bohrung bei Hardebeck (Uckermark) ergab unter 6,8 m oberem 

Diluvium 73 m Bupelton, darunter 0,8 m mergeligen Sand, bzw. sehr 

sandigen Geschiebemergel, 4 m kalkfreien Spatsand und Gerdlle, dar¬ 

unter windgeschliffene Dreikanter, y4 m normalen, grauen Ge¬ 

schiebemergel (eingepreBt!) und nochmals 4 m ganz kellen, kalkfreien 

Spatsand. Die 73 m Rupelton sind also in diesem Endmoranengebiet 

in oberdiluvialer Zeit auf die typische interglaziale Verwitterungszone 
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mit Windscbliffgescbieben aufgescboben1), mit Zwiscbenpressung von 

etwas normalem Gescbiebemergel. 

In der Umgegend von Gransee (Mark) sind ebenfalls an drei Stellen 

durcb Bobrungen interglaziale Entkalkungs- nnd Verwitterungszonen 

nacbgewiesen. Beim Stadtgut Wendefeld wnrde unter 10 m Oberem 

Gescbiebemergel und 15 m kalkigen oberdiluvialen Sanden in 25—28 m 

Tiefe eine kalkfreie Verwitterungszone, die ans eigentiimlichem Lebm 

und feinsandigem Ton bestebt, gefunden, darunter wieder 56 m normales, 

kalkhaltiges Diluvium; bei Alt-Ludersdorf unter 5 m Oberem Gescbiebe¬ 

mergel eine 11 m macbtige Zone kalkfreier Spatsande, bei Gr.-Mutz 

unter 5 m Gescbiebesand 10,8 m Endmoranenkies und 6 m Gescbiebe¬ 

mergel von 21,7—29,6 m eine Zone ebenfalls kalkfreier, brauner Spat¬ 

sande, unter denen nocb 20 m normales Diluvium folgte. Dicbt dabei 

ist eine Bobrung beruntergebracbt, die mebr als 168 m Diluvium, davon 

mebr als 103 m einbeitlicben Gescbiebemergel, ergeben bat, obne daB 

sic-b in diesem macbtigen Profil selbst irgend eine Gliederungsmoglicb- 

keit ergeben hatte — die Interglazialborizonte sind eben so auBerordent- 

lich oft zerstort und aufgearbeitet, weil sie bei der nacbsten Eisinvasion 

zuerst und zumeist den zerstorenden Agenzien ausgesetzt waren. 

Bei der Bobrung Wendefeld ist nocb besonders betonenswert, daB 

bier die Zersetzungszone nicbt in den durcblassigen Sanden, sondern in 

undurcblassigem Lebm und Ton darunter liegt, daB man also die beriibmte 

»Durcbspulung << mit Grundwasser hier ganz gewiB nicbt dafiir verant- 

wortlicb macben kann (31). 

In der Uckermark und den angrenzenden Gebieten Pommerns sind 

die beiden als Oberer und Unterer Gescbiebemergel kartierten und auf 

so groBe Erstreckung bin durchgebenden Gescbiebemergelbanke, die 

oft allerdings nur durcb minimale, z. T. sogar vollig ausgequetscbte 

Zwiscbenschicbten getrennt sind, nicht Ablagerungen der beiden letzten 

Eiszeiten, sondern geboren zum weitaus uberwiegenden Teile zusammen 

ins Obere Diluvium und bezeicbnen nur eine raumbcb recbt ausgedebnte, 

zeitlicb aber offenbar recht beschrankte Oszillation des Inlandeises, da 

in den Sanden zwiscben diesen beiden Grundmoranen nirgends aucb nur 

die geringste Spur einer Verwitterungsscbicbt oder einer interglazialen 

ocler aucb nur interstadialen Neubildung beobacbtet wurde. Nenere 

groBere Aufschlusse, die bei Gelegenbeit von Bahnbauten entstanden 

sind, beweisen auBerdem unwiderleglich die innere Zusammengeborig- 
keit dieser beiden Grundmoranenbanke auf sebr groBe Erstreckung bin. 

Auf dem Flaming sind in groBer Verbreitung Sande und Kiese be- 

kannt, die nur oder fast nur aus siidlicbem Material, aus Milcbquarz, 

Kieselscbiefern, Acbaten, Cbalcedonbestehen. kalkfrei sind und nur bocbst 

selten vereinzelte abgerollte Feuersteine entbalten (74, 75). Sie werden 

D Ebenso wie bei Liineburg Miocan und Gipskeuper auf die interglaziale 
Verwitterungszone aufgesclioben sind! (S. 351). 
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im Senftenberger Gebiet, bei Koswig usw. iiberlagert vom Oberen Ge- 
scbiebemergel und ebenso unterlagert von Gescbiebemergel, bzw. von 
groben, nordiscben Kiesen mit geschrammten Blocken; in dem glazial 
gefalteten Tertiargebiet des WeiBwasser-Muskauer Endmoranenbogens 
sind sie mit gefaltet und werden diskordant vom Oberen Diluvium iiber- 
lagert. Sie haben sich nach Norden bis zum Warschau-Berliner Haupt- 
tal verfolgen lassen, bis nach Griinberg und bis in die Gegend von Berlin 
(Spandau, Steglitz), wo sie in Verbindung mit dem Paludinenhorizont, dem 
alteren Interglazial auftreten (Erlauterung zu Blatt Charlottenburg und 
Teltow II). Es sind also dieselben Verhaltnisse, wie sie schon in aller 
Ausfiihrlichkeit aus der Gegend von Halle-WeiBenf els geschildert sind, 
und diese siidlichen Kiese sind wenigstens z. T. als erstes Interglazial 
aufzufassen. Ihre Verbreitung und Hohenlage zeigt, daB sie von einem 
ungefahr aus SO. kommenden FluB herbeigefuhrt sind, daB aber damals 
die Yerteilung von Plateaugebieten und Talern, so wie die sonstigen 
Hohenverhaltnisse ganzlich andere gewesen sein miissen als heutzutage. 

Da sie aber im Senftenberger Gebiet sich stellenweise mehrfach mit 
Geschiebemergel verzahnen, so konnen sie nicht nur reines Interglazial 
sein, sondern miissen z. T. schon, bzw. noch in der Zeit der lieranriicken- 
den vorletzten Eiszeit, zur Zeit des Kampfes des vordringenden Eises 
mit den sudlichen Fliissen abgelagert sein. Im allgemeinen scheinen 
sie fossilfrei zu sein. 

In der Lausitz, in der Senftenberger Gegend, bei Kottbus liegt unter 
einem verhaltnismaBig diinnen Oberen Diluvium, das aus Geschiebesand 
und z. T. aus Oberern, frischen, kalkhaltigen Geschiebemergel von 
2—5 m Machtigkeit besteht, ein vollig anders beschaffenes, alteres Dilu¬ 
vium, dessen Kiese ganz vorwiegend aus sudlichem Material: Milch- 
quarz, Kieselschiefer, Chalcedon, Achat usw. mit nur ganz wenigen 
Feuersteinen und sonstigem nordischen Material bestehen und bis 20 m 
machtig werden, wahrend die darunterliegenden alteren Grundmoranen, 
die 11—14 m Machtigkeit erreichen, vollig verwittert, kalkfrei, z. T. 
recht tonig und durch Aufnahme von Braunkohlenmaterial sehr dunkel 
gefarbt sind; es sind — im Gegensatz zu dem Oberen Geschiebe¬ 
mergel — Geschiebe 1 e h me, die also bei ihrer groBen Machtigkeit auf das 
sinnfalligste die Intensitat der interglazialen Verwitterung beweisen und 
in jeder Beziehung iiberraschende Analoga zu den Verhaltnissen der alteren, 
intensiv verwitterten Moranen Schleswig-Holsteins darstellen (26). 

Die iiberliegendcn, kalkfreien, sudlichen Kiese, die von frischem 
Oberen Geschiebemergel iiberlagert werden, sind dadurch ebenfaJls hier 
als Interglazial (im weiteren Sinne) erwiesen. (Lieferung 148 der geolog. 
Karte von PreuBen.) 

Aus Schlesien sind bisher nur zwei Bildungen bekannt, die als Inter¬ 
glazial betrachtet werden konnen, die Schneckenmergel von Ingrams- 
dorf und die Kiese von Kauske (47, 48). Dort bei Ingramsdorf liegt 
unter alluvialem FluBlehm und FluBkies ein diluvialer Kies mit Drei- 

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



470 II. Besprechungen. 

kantern — Kantengeschieben — das Residium des zerstorten hangenden 

Diluviums. Darunter liegen sandiger Ton mit bumosen Einlagerungen, 

Torf und Schneckenmergel mit einem vollstandigen Schadel von 

Rhinoceros Merckii. Darunter geschichtete Tomnergel, nordiscbe Sande 

und Kiese, Lebm mit nordiscben Gescbieben und Tertiar. 

Die interglazialen Bildungen zwiscben dem Gesekiebepfl aster und 

der alteren lebmigen Grundmorane sind etwa 4 m macbtig und ent- 

balfcen Succinea Pfeifferi, Limnaea auricularia, L. ovata, L. peregra, L. 

palustris var. corvus, Planorhis albus, Ancylus lacustris. Bithynia tentacu- 

Jata, Valvata piscinalis, V. macrostoma, V. antiqua, Pisidium fontinale, 

Unio sp., ferner Pinus silvestris, Picea excelsa, Alnus glutinosa, Tilia 

sp., Quercus sp., Corylus avellana, Prunus spinosa. Es ist also ein 

in jeder Hinsicbt einwandfreies Interglazial, das vollig analoge Klima- 

verhaltnisse verlangt, wie sie jetzt vorbegen und mit in der Nahe 

liegendem Eisrand vollig unvereinbar ist. Die Verlebmung der 

liegenden Morane spricbt ebenfalls fiir Interglazial, das nacb Lage der 

Dinge nur das alt ere sein kann, da die jiingste Yereisung aller Wahr- 

scbeinlicbkeit naeh nur bis in das sudlicbe Posen gereicbt, Scblesien 

aber niebt oder nur nocb an unbedeutenden Stellen erreicbt bat. 

Bei Rauske liegt unter LoBlebm ein eigentiimbcber sandiger, rotlicb- 

gelber Lebm mit Gescbieben, darunter kiesige Sande und eine dunne 

Tonscbicbt. Darunter folgen 6 m hellgraue, kiesige, lebmstreifige Sande 

mit Elephas primigenius und Equus und ockergelbe kiesige Sande mit 

Lebmlagen, die von 1/2—4 m macbtigem, dunklem Gescbiebelebm mit 

gescbbffenen, nordiscben Gescbieben unterlagert werden. 

Also auch bier baben wir unter einem hangenden Diluvium ver- 

vutterte (z. T. eisenschussige) Sande und Kiese mit Saugetierresten und 

eine vollig verlehmte altere Morane, also ebenfalls die altere inter- 

glaziale Verwitterungszone. 

Nacb den Ausfuhrungen von Tietze liegt die sudbcbste oberdiluviale 

Endmorane in der Gegend von Grunberg-Lissa-Plescben; zwiscben ibr 

und dem Katzengebirge bildet das Obere Diluvium nur nocb einen 

relativ dunnen Schleier iiber einem stark denudierten, eingeebneten 

alteren Diluvium, das uberall die Spuren dieser interglazialen Denuda¬ 

tion in Gestalt einer dicbten Steinsoble mit Windschbffgeschieben auf- 

weist und infolgedessen aucb ganz greisenbafte Oberflaehenformen zeigt, 

die mit den friscben, ausgepragten Formen im Gebiet des Oberen Dilu¬ 

viums niebt die geringste Ahnbcbkeit mebr baben. Durcb diese lebbafte 

Denudation, die vor Ablagerung des LoB niebt nur eingesetzt 

bat, sondern groBtenteils beendet gewesen ist, ist aucb die 

sonst im Gebiete des alteren Diluviums so oft vorhandene machtige, 

interglaziale Verwitterungszone zerstort, und durcb die Ablagerung des 

kalkreicben, glazialen LoBes auf der Denudationsflache ist dann die 

weitere Verwitterung des alteren Diluviums ebenfalls verbindert (3, 3a, 

136, 137, 138) (S. 331). 
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Provinzen Posen und WestpreuBen. 

Die Machtigkeit des Diluviums in Posen (siidlich vom Hohenriicken!) 

ist meistens anscheinend nickt sehr groB (20—53 m) und, soweit bis jetzt 

bekannt, scheinen in Posen nur zwei Moranen sich nachweisen zu lassen. 

Die Lage der Unterkante des Diluviums schwankt im allgemeinen von 

+ 40 NN bis +70 NN, ausnabmsweise bis + 108 m NN. 

Dagegen ist in WestpreuBen die Machtigkeit des Diluviums z. T. 

eine sehr erhebliche, vielfach mehr als 100 m bis mehr als 185 m, wobei 

die Unterkante von — 116 m NN bis zu + 138 m NN schwankt. Die 

groBten Machtigkeiten scheinen auf dem Hohenriicken oder unmittelbar 

nordlich von ihm (Danzig, Elbing) zu liegen; auch hier liegen aber sehr 

verschiedene Machtigkeiten des Diluviums und sehr verschiedene Hohen- 

lagen der Unterkante oft uberraschend schroff nebeneinander (Danzig!). 

Auch hier zeigen gerade die machtigsten Profile die mangelliaftesten 

Andeutungen fiber die Moglichkeit einer einwandfreien Gliederung und 

miissen bei Erorterung der hier vorliegenden Fragen meistens vollig 

ausfallen. 

Auf oder neben den hochsten Hohen des Hohenriickens (Turmberg 

usw.) ist das Diluvium iiberhaupt noch nicht durchbohrt, so daB wir 

noch gar keine begrlindete Vorstellung da von haben, wie machtig die 

Aufschiittung des glazialen Schutts hier in diesen Gebieten eigentlich 

ist. Ganz WestpreuBen gehort zum Gebiet der letzten Inlandeisinvasion, 

ebenso fast ganz Posen. Erst im siidlichen Posen, siidlich des Griine- 

berg-Lissa-Pleschener Endmoranenzuges andern sich die Oberflachen- 

formen des Diluviums plotzlich so auffallend und nehmen so greisen- 

hafte Ziige an, daB hier die Grenze der letzten Vereisung zu suchen ist. 

Das Obere Diluvium bildet siidlich jenes Gebietes nur noch einen ganz 

diinnen, verflieBenden Schleier iiber dem iiberall durch interglaziale 

Denudation eingeebneten, alteren Diluvium (3, 3a, 137). 

In der Umgegend von Posen liegen zwischen dem Oberen und 

Unteren Geschiebemergel machtige Sande und Kiese, die auBer Feuer- 

steinartefakten des palaolithischen Menschen zahlreiche SiiBwasser- 

schnecken und Muscheln enthalten: Valvata piscinalis, Planorbis margi- 

natus, Bithynia lentaculata, Pisidium amnicum, Paludina (diluviana?), 

Dreyssensia sp., Valvata antiqua, V. cristata, Limnaea palustris var. 

corvus (die Seenform!), L. ovata und var. patula, Planorbis albus, 

Pisidium cf. globulare und P. cf. pulchellum, ferner Elephas primigenius, 

Rhinoceros antiquitatis, Bison prisons, Cervus elaphus, C. capreolus, 

C. tarcindus, Bos sp., TJrsus sp., Equus cccballus usw. (101, 141). Unter 

diesem fossilfiihrenden Kies und Sand liegt nun >>am Schillings bei Posen 

in groBer Verbreitung ein bis 2 m machtiger, aus Flachmoor und Faul- 

schlamm bestehender Torf, dessen Flora noch nicht genauer untersucht 

ist, aber Blatter von Alnus und Friichte von Carpinus enthalt. Es ist 

also hier ein sicheres Interglazial vorhanden, dessen biologisch-klimato- 
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logischer Charakter ebenso sicher ist wie seine stratigraphische Stellnng 

als letztes Interglazial (65). 

Bei Zalesie im siidlichen Posen liegen nnter 0,5—3 m Geschiebe- 

mergel, bzw. Geschiebelehm 3,5—4,5 m maehtige Sande nnd Kiese, die 

am Grnnde eine maehtige Steinsohle mit Dreikantern (Windschliffge- 

schieben) zeigen. Zwischen den Geschieben dieser Steinsohle liegen die 

groBen Knochen von Bison prisons, Equus caballus, Cervus tarcindus, 

Elephas primigenius nnd Rhinoceros cmtiquitatis in stark abgerolltem 

Zustande. Es ist also ebenfalls der Rest eines zerstorten Interglazials, 

des Rixdorfer Horizontes, der hier vorhanden ist (3). 

Bei Suchau in der Tucheler Heide ergab eine Bohrung 8 m Glazial- 

diluvinm (Geschiebemergel nnd Sande), darunter 2 m eisenschlissig 

sandigen Grand mit zahlreichen Mollnskenresten, darunter Valvata 

antiquci, V. macrostoma, Planorbis albus, Pisidium pusillum, darunter 

noch 6 m glaziales Diluvium (Sand und Geschiebemergel). Es ist hier 

also ein typisches Interglazial, gekennzeichnet durch eine intensive 

Oberflachenverwitterung und Fossilien vorhanden (87 u. 88). 

An mehreren anderen Stellen der Tucheler Heide, im oberen Brahe- 

tal bei Rudabriick, in demSchwiedterForst und amSpitalsee fanden sich 

in den Sanden unter dem Oberen Geschiebemergel neben Elephas primi¬ 

genius: Valvata piscinalis, Bithynia tentaculata, Pisidium amnicum und 

auBerdem Ballen und Gerolle eines alteren, zerstorten Geschiebemergels 

(88). Diese letzte Beobachtung erklart bei den groBen Niveaudifferenzen 

des Gelandes auch die auffallige Tatsache, daB in groBen Gebieten der 

Tucheler Heide anscheinend nur ein einziger Geschiebemergel vorhanden 

ist. — Die alteren Geschiebemergel sind eben vielfach vor Ablagerung 

des Oberen Diluviums groBtenteils zerstort, und diese Tatsache muB bei 

den sofort zu besprechenden Lagerungsverhaltnissen der altdiluvialen 

marinen Interglazialfauna besonders im Auge behalten werden. 

In der Gegend von Ostrometzko und Bromberg, sowie bei Betkken- 

hammer bei Schneidemuhl und zu Kulm bei Birnbaum beobachtete 

Maas in schwach kalkhaltigen, meist feldspatfreien Sanden, die aui 

Tertiarton liegen und von Unterem Geschiebemergel iiberlagert werden, 

eine marine Fauna auf primarer Lagerstatte, die a us Cardium edule, 

Cardium echinatum, Tellina baltim, einer groBen Cyprina, Mytilus 

edulis, Tapes und Nassa reticulata besteht (89). Diese Fauna wird 

nach oben von grobem Kies und von gemischten Schichten iiberlagert, 

die marine Formen zusammen mit (umgelagerten) Anodonten und 

Dreyssensien enthalten, ganz zu oberst von Schichten mit reinen SiiB- 

wasserfossilien. Diese marine Fauna findet sich an zahlreichen Stellen 

WesfcpreuBens in dem ganzen Gebiet bis Belgard in Pommern — z. T. 

auch in Form ganzer Schollen — aufgenommen und verschleppt im 

Unteren Geschiebemergel, der als solcher bestimmt ist u. a. durch ein 

daruber liegendes SuBwasserinterglazial (S. 456). 
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Dieselbe Fauna findet sich auch in der Gegend zwischen Thorn und 

Inovrazlaw besonders bei Argenau in kalkarmen, hier stets feldspat- 

freien Sanden, meist in zweiklappigen Exemplaren, unmittelbar im 

Hangenden des Miocans und uberlagert vom Diluvialkies und dem Unteren 

der beiden in jenem Gebiet beobachteten Geschiebemergel. Maas er- 
kannte schon, daB durch die Lagerung unter dem sicheren Unteren Ge¬ 

schiebemergel eine Parallelisierung dieser Fauna mit dem jiingeren Inter- 

glazial des unteren Weichselgebietes ausgeschlossen sei, und daB diese 

Fauna entweder einem alteren Interglazial oder dem Praglazial 

zugerechnet werden nnisse. Bei dem Fehlen eines sicher erwiesenen 

ersten — untersten Geschiebemergels ostlich der Oder hielt er die Zu- 

rechnung zum Praglazial fiir empfehlenswert! Diese sehr vorsichtige 

Zuriickhaltung von Maas ist lei der spater von alien denen, die sich auf 

diese wichtige Arbeit beriefen, nicht beachtet und beibehalten worden. 

Dann hat aber Nordmann (100) mit aller Scharfe und Deutlichkeit ge- 

zeigt, daB diese von Maas beschriebene Fauna in ihrer Zusammensetzung 

so charakteristisch und so unverkennbar iibereinstimmend mit der Eem- 

fauna Hollands und der Cimbrischen Halbinsel ist — vor allem durch 

die Fiihrung des inzwischen ausgestorbenen Tapes aureus eemiensis ■—, 

daB an eine Gleichaltrigkeit dieser beiden Faunen, die von alien jung- 

diluvialen und postglazialen so vollig verschieden sind, nicht gut ge- 

zweifelt werden kann. Da die Eemfauna nach ihren vollig sicheren 

Lagerungsverhaltnissen bei Tondern, am Kaiser Wilhelm-Kanal und an 

der Eem in Gelderland noch ganz bestimmt von machtigem, glazialen 

Diluvium (Geschiebemergel, Kies usw.) unterlagert wird, so kann sie 

nicht praglazial, sondern muB altdiluvial (I. Interglazial) sein. 

Wir haben also eine hochst charakteristische und unverkennbare 

marine Fauna einmal im Nordwesten als sicheres Interglazial auf 

machtigem Glazialdiluvium auflagernd und einmal im auBer- 

sten Osten, bzw. Siidosten in einem Gebiet, wo anscheinend das alteste 

Glazialdiluvium fehlt, auf Tertiar liegend. 

Wenn man nun nicht die sehr unwahrscheinliche Annahme machen 

will, daB eine so charakteristische und besonders zusammengesetzte 

Fauna zweimal in derselben Weise wieder aufgetaucht ist, getrennt durch 

eine machtige Eisinvasion, wobei sich noch ergeben wiirde, daB sie im 

Westen, wo die nachstverwandten pliocanen Faunen liegen, •erheblich 

spater aufgetaucht sein muBte als im Osten, wo sie durchaus als ein 

voiliges Novum erscheint, so bleibt nur die Annahme iibrig, daB ihr 

praglaziales Alter im Osten nur ein scheinbares, nur ein fiir den Osten 

praglaziales ist, daB dorthin, nach dem Siidosten, die Ablagerungen 

der altesten Eiszeit, die wir von der Mark bis an den Kkein kennen, 

entweder nicht mehr ganz hingekommen, oder daB sie dort vollig zer- 

stort und fortgefuhrt sind, und daB diese marine Transgression der Eem¬ 

fauna eine zeitlich tatsachlich einheitliche ist, die im Westen sich 

iiber ein Gebiet erstreckte, das schon einmal vom altesten Inlandeise 

Geologische Uundschau. IV. 31 
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mit seinen Ablagerungen bedeckt war, wabrend diese selbe atteste Ver- 

eisung das siidostlicbe Gebiet noch frei gelassen hatte oder dort nur ganz 

geringe, spater wieder vollig zerstorte Ablagerungen binterlieB. 

Da wir bestimmt wissen, daB die jiingste oberdiluviale Vereisung 

im Gegensatz dazu den Westen (jenseits Aller und Weser) nicht mehr 

iiberscbritten, dagegen im Osten besonders macbtige Ablagerungen 

hinterlassen bat, so bat obige Annabme, daB am Anfang des Diluviums 

umgekebrte Verbaltnisse geberrscht baben, keine innere Unwabrscbein- 

licbkeit in sicb und erklart m. E. am ungezwungensten die klaren 

palaontologiscben und die dem scbeinbar widersprecbenden strati- 

grapbiscben Verbaltnisse. 

Fur die Ricbtigkeit dieser Uberlegung spricbt aucb nocb die aus- 

drucklicb von Maas festgestellte Tatsacbe, daB diese Fauna bei 

Bromberg-Ostrometzko, also an den nordwestlicbsten Fundpunkten, in 

meist feldspatfreien Sanden, bei Tborn-Argenau-Hobensalza weiter 

sudostlicb dagegen in stets feldspatfreien Sanden liegt, und daB sie 

bei Danzig (Dommacbau) und Neudeck im sicheren Diluvium liegt. 

DaB dem Begriff der Interglazialzeit und ebenso dem der Pra- und 

Postglazialzeit eine allgemeine, bistoriscb geologiscbe, nicbt eine 

lokale stratigrapbiscbe Bedeutung gegeben werden muB, abbangig 

und bedingt von den groBen, allgemeinen Inlandeisinvasionen, 

nicbt von deren lokalen Ausbreitungsgrenzen, ist so evident, 

daB es weiter keiner Erorterung bedarf; was in einem Glazialgebiet 

zeitlicb zwiscben zwei groBen Inlandeisinvasionen liegt, ist inter- 

glazial, gleicbgiiltig ob alle beiden EisvorstoBe genau bis zu der betreffen- 

den Stelle vorgeriickt sind, oder ob die eine, die sonst sebr viel weitere Ver- 

breitung bat, lokal nicbt ganz soweit gereicbt, oder nur minimale Spuren 

binterlassen bat, die spater wieder nahezu oder vollig zerstort wurden. 

Im Weicbselgebiet ist ferner an einer ganzen Reibe von Fundpunkten 

ein limniscbes Intergiazial mit einer sehr bezeicbnenden Molluskenfauna 

gefunden. In Ostrometzko, von wo Maas den marinen Horizont der 

Eemfauna (sogenanntes Praglazial) unter dem Unteren Gescbiebemergel 

und uber Tertiar fand, zeigt dieser Untere Gescbiebemergel unmittelbar 

uber dem Tertiar jetzt eine reicbe Land- und SiiBwasserfauna (156), die 

naturlicb sekundar in ibm liegt, aber beweist, daB ibre urspriinglicbe 

Lagerstatte ein alteres Intergiazial ist, das vom Unteren Gescbiebe¬ 

mergel aufgearbeitet ist. Diese altere Fauna im Unteren Gescbiebe¬ 

mergel bestebt aus folgenden Arten: TJnio tumidus, U. pictorum, U. 

batavus, Helix hispida, H. candidula, Vallonia pulchella, Zua lubrica, 

Bulimus tridens, Pupa turritella, P. costulata. (Nacb Menzel.) 

Das ist die typiscbe Fauna eines durcbaus gemaBigten Klimas, deren 

beide ersten Formen zu den cbarakteristiscben Arten des mit der dani- 

scben Eemfauna verbundenen SiiBwasserborizontes gehbren (100); was die 

Gleicbstellung des sogenannten Praglazials mit dieser Eemfauna weiter 

zu bekraftigen geeignet ist. Es ist danacb also als erwiesen anzuseben, 
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daB in der Gegend von Bromberg-Thorn das altere Interglazial ebenso 

wie im Westen aus einem terrestriscben und ans einem marinen Hori- 

zont — beide mit sebr cbarakteristischer Fauna — besteht. 

Die Bobrungen in der Gegend von Unislaw-Kulm ergaben folgende 

Profile: 

a) Bahnhof Baumgart (+ 95 m NN) 

30 m Geschiebemergel, Sand und Tonmergel, 

26 m Spatsand, kalkhaltig, 

8 m (+ 40 NN) grauer Tonmergel mit Paludina diluviana (zahl- 

reicb und gut erhalten), Bithynia tentaculata, Valvata antiqua, 

V. cf. 'piscinalis, Pisidium Henslowianum, 

15 m Spatsand und Kies. 

b) Babnbof Plutowo (+ 90 m NN) 

32 m Geschiebemergel, Sand und Tonmergel, 

17 m kalkhaltiger Spatsand, 

•1,5 m (+ 41 m NN) grauer Tonmergel mit Paludina diluviana, 

Bithynia tentaculata, Valvata antiqua, Pisidium Henslowianum, 

28 m Diluvialsand und 

2 m Gescbiebemergel. 

c) Babnbof Altbausen bei Kulm 

27.5 m Geschiebemergel, Sand und Tonmergel, 

30.5 m kalkhaltiger Spatsand, 

2,5 m grauer Tonmergel mit Paludinai diluviana und Valvata 

piscinalis. 

22 m diluvialer Sand und Kies. 

In diesen Bobrungen der Gegend von Unislaw-Kulm liegt der Palu- 

dinenborizont also in + 40 m NN. (Fossilbestimmungen von Menzel.) 
In Fiscbau bei Posilge (Elbing) wurden erbohrt: 

24,9 m Alluvium (Sand, Tonmergel, Humus, Torf), 

8.5 m Geschiebemergel, 

9 m feiner Sand, 

14 m feiner Sand mit Paludina diluviana (nacb Menzel) und 
Bithynia (etwa — 40 bis — 50 m NN), 

20 m Gbmmersand (Scholle?), 

2 m nordischer Kies. 

Dieses Interglazial ist also erbeblicb gegen seine urspriingliche Lage 

versenkt! 

Zu welchem Interglazial diese unter 18—58 m Glazialdiluvium 

liegenden Faunen geboren, ist stratigraphisch vorerst nicbt zu er- 

weisen; nach deni Auftreten der ecbten Paludina diluviana miiBte es 

alteres Interglazial sein. 

Das Diluvial prof il von Graudenz, das durcb die prachtvollen Auf- 

schliisse der Weicbselufer und durcb mehrere Bobrungen ausgezeicbnet 

aufgescblossen und in seiner Gliederung zu verfolgen ist, besteht nacb 

Jentsch aus folgenden Horizonten: 

31* 
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1. Jungglazial, z. T. Talkiese mit verschleppten Interglazialfossi- 

lien verschiedenster Art auf sekundarer Lagerstatte, z. T. Ge- 

schiebemergel bis -zu 3 m Machtigkeit, diskordant liber 

2. Oberern Interglazial, 20—30 m machtig, 3 m gelblichweiBem, 

(>>anscheinend << marinem), tonigem Diatomeenmergel1), 0,5 m 

grauem Tonmergel, mindestens 0,4 m grauem, kalkfreiem 

Ton, Sand und Tonmergel; Oberer Grandenzer Ton. 

3. II. Glazial, bestehend aus Geschiebemergel und Kiesbanken, 

iiber 8m; Tonmergel, Unterem Graudenzer Ton, 3 bis > 25m, 

grandigen Sanden, 3—9,5 m. 

4. Alteres Interglazial, zwischen + 5 und — 10 m NN, bestebend 

aus dunkelgrauem, schwack kalkbaltigem Ton mit Pflanzen- 

resten und Blaueisenerde, 1—3,3 m. Grauer Sand, 1,8—2,8 m, 

kellgrauer Merge! mit Molluskenresten (Unionen, Pisidien usw.), 

5,5—6,8 m, z. T. durcli eine graue Sandlage in zwei Banke ge- 

teilt, endlich Diatomeenerde, 0,9 m. 

5. Altestes Glazial, bestebend aus Diluvialgrand, 18 m (sebr 

kreidearm!), altestem Geschiebemergel > 25—38 m, darunter 

Tertiar. 

In diesem Profil ist das untere, limnische Interglazial mit seinen Dia- 

tomeensckichten, SuBwassermergeln und Pflanzenresten in seinem 

Cbarakter und seiner stratigrapbiscben Stellung vollig sicber — derartig 

machtige Diatomeenschichten und Unionenmergel bilden sicb nicht in 

klimatisch ungiinstigen Verbaltnissen —; das obere Interglazial, das 

durch den kalkfreien Ton und den >>anscheinend « marinen? ? Diato¬ 

meenmergel belegt ist, ist leider aber seiner Diatomeenfiibrung nacb 

nicht — aber auch gar nicht — bekannt, und es erscheint daber nicht 

nur nicht unmoglich, sondern sogar hochst wahrscheinlich, daB diese an- 

geblich marinen Diatomeen (welche Arten??) in diesem tonig-kalkigen 

Mergel entweder normale SuBwasserdiatomeen oder nur sekundar ein- 

geschwemmt sind; solange es nicht genauer untersucht und beschrieben 

ist, muB die marine Natur dieses Interglazials hochst zweifelkaft bleiben. 

Eine Tiefbokrung auf dem Bahnhof Drusckin, nicht weit von Grau- 

denz, ergab namlich folgendes Profil: 

7.5 m oberer Geschiebemergel, 
1.5 m Diluvialgrand, 

3 m grauer Tonmergel, 

2.5 m kalkig-sandiger Humus, 

20 m Unterer Geschiebemergel zu oberst graugriin, mit Wurzel- 

resten, 

16 m Sand und Tonmergel. 

!) Esistkeineeinzige Art oder Gattung dieser angeblick marinen Diatomeen 
bestimmt worden, und es ist bisher m. W. uberhaupt nickt ein Vorkommen von 
irgendwie betrachtlichen diluvialen, marinen Diatomeenablagerungen bekannt 
geworden. (Vergl. Nr. 2 der Literatur.) 
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Hier ist also das — naturgemaB jiingere — Xnterglazial ein terre- 

strisckes, eine Humusbildung, deren Ursprungspflanzen nock in dem 

unterliegenden Gesckiebemergel wurzeln nnd diesen charakteristisch 

verandert haben, was ebenfalls nicht dafiir spricht, daB in so geringer 

Entfernnng in demselben Horizont ein marines, diatomeenfiibrendes 

Interglazial anftritt. 

Zu Gr.-Sckonwalde bei Grandenz liegen im feinen grauen Sand und 

im Grand zweiklappige Exemplare von Sphaerium dupplicatum, Unionen, 

Anodonten, Pisidien (zwei verscbiedene Arten) nnd Valvaten. Die 

fossilfiibrenden Schicbten werden von 1,8 m Geschiebesand und Oberem 

Diluvialkies diskordant uberlagert; dicbt daneben liegt nnter 1 m nor- 

malem Diluvialsand 2,4 m kalkfreier Sand, Kies und Feinsand, sowie 

2 m Geschiebemergel, der in seiner obersten Schicbt auch nock entkalkt 

ist und nocb die Wurzelfasern einer alten Vegetationsscbicht enthalt; 

es ist also bier eine durch Fossilfiihrung und Yerwitterungszone gekenn- 

zeicbnete, extraglaziale Bildung vorhanden, die man wobl als Interglazial 

betrachten kann. 

Im Jagen212 der Schwiedter Forst wurde unter Oberem Gesckiebe- 

mergel Sand mit Mollusken auf primarer Lagerstatte: Valvata pisci- 

nalis, Bithynia tentaculata, Pisidium amnicum usw. gefunden — aller 

YVahrscheinlichkeit nacb handelt es sick urn letztes Interglazial. 

Bei Melno-Kressau bei Graudenz beobacktete A. Jentzsch unter 

3 m Gesckiebemergel, bzw. unter ebenso macktigem Gesckiebesand mit 

groBen Gesckieben etwa 3 m graue Sandsckickten mit etwa 10—12 

diinnen Torflagen mit unbestimmten Pflanzenresten (Coniferen?). Ob 

kier ein Interglazial vorliegt, ist zum mindesten nickt bewiesen — wakr- 

sckeinlick kandelt es sick um eine interstadiale Bildung bei einer kurzen 

Sckwankung des Eisrandes. 

Zu Hoensdorf bei Unislaw ist in 51—55,6 m Tiefe kumoser Sand 

mitten im Glazialdiluvium erbokrt, was auf ein Acjuivalent des sonstigen 

Unislawer Paludineninterglazials deutet. 

Bei Biesenburg wurde unter 75 m Gesckiebemergel, Sand und Ton- 

mergeln eine Sckickt von Gerollen eines ansckeinend altdiluvialen Torfes 

angetroffen, dessen Stiicke aus Moostorf und aus sandigem Torf mit 

Besten von Pinus silvestris und Picea exc-elsa bestanden, was auf 

denselben Horizont deutet. 

In Altmark bei Troop wurde unter 65,5 m Gesckiebemergel, Sand 

und Tonmergel, 6,2 m grauer, feinsandiger Tonmergel mit Bivalven- 

resten (Cardium) und Holzresten, 9,5 m Sand mit Braunkoklenstuckcken, 

8,5 m grauer feinsandiger Tonmergel (faulsckla m mar tig) mit Holz¬ 

resten und SuBwassermolluskenresten gefunden, die von 10 m Spatsand 

unterlagert werden. 

Die Tiefenlage und der stratigraphische Verband von marinen mit 

unterlagernden SiiBwassersckickten sprickt fiir alteres Interglazial. 
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Dicht daneben bei Budisch wurden unter 58 m Geschiebemergel 

12 m kalkfreie Sande und 13 m kalkhaltige glaziale Sande und Ton- 

mergel erbohrt, also eine sehr deutliche interglaziale Verwitterungszone. 

In Dorotbeenbof bei Pr. Stargard wurden unter 21 m glazialen Schich- 

ten 4 m tonige sandige Schichten erbobrt mit Planorbis Cornells, darunter 

Dilnvialsand. Wenn der Planorbis wirklich aus der Bobrnng stammt, 

so ware es letztes Interglazial. 

Bei Sobbowitz liegen unter 33 m glazialen Schichten (Geschiebe¬ 

mergel, Sand, Kies nsw.) 2 m dnnkler Sand mit Torf und Faulschlamm- 

kalk, darunter 2 m Kies und 14 m Geschiebemergel. In dem Faulschlamm- 

kalk fanden sich Planorbis umbilicatus, PI. glaber, PI. nautileus, Valvata 

cristata, Limnaea ovata, L.truncatula, Bithynia tentaculata (Deckel). Das 

ist ein tvpisches Interglazial und nach der Hohenlage, und da das Dilu¬ 

vium in jenem Gebiet liber 100 m machtig ist, auch wohl sicheres letztes 

Interglazial. (Fossilbestimmung von Menzel.) 

Bei Bankau bei Danzig liegt unter 17,3 m Fluvioglazial 7,6 m grauer 

feinsandiger Tonmergel mit Planorbis nautileus, darunter 8,2 m grauer 

Sand und 44 m Geschiebemergel mit Sandschichten, was also wieder auf 

letztes Interglazial zu beziehen ist. 

Auch in Schweetz wurden durch 3 Bohrungen in betrachtlicher Tiefe 

im Diluvium kalkfreie und schwach humose Sande angetroffen. 

Eine Bohrung in Stuhm, ostlich von Marienburg, ergab 32 m Ge¬ 

schiebemergel, 28 m Sande und Tonmergel, 1,4 m Kies mit den um- 

gelagerten Fossilien der Eemstufe, 29,5 m Geschiebemergel, Sand und 

Kies (die Sande in 66—75 m Tiefe enthalten Pflanzenreste und Bern¬ 

stein auf sekundarer Lagerstatte!), 9,5 m feiner Sand erfiillt mit 

zahlreichen z. T. zweiklappigen marinen Conchylien auf primarer Lager¬ 

statte (Cardium edule, Mactra, Mytilus, Ncissa reticulata, Tellina, 

Hydrobia), Valvata. 

Diese marine Fauna liegt in 90,5—100 m Tiefe (und etwa 40 m unter 

NN), ihr Liegendes ist nicht erbohrt; daB hier die Eemfauna — I. Inter¬ 

glazial — vorliegt, diirfte nach den Lagerungsverhaltnissen der Fauna 

und der Tiefenlage nicht zweifelhaft sein; die (Flachwasser!-) Fauna 

muB seit ihrer Entstehung aber um etwa 30—35 m unter ihr ur- 

spriingliches Niveau versenkt sein; 30m hoher im Profil tritt sie dann 
plotzlich zum zweiten Male, aber abgerollt auf sekundarer Lagerstatte, 

wieder auf —- ungefahr in derselben Hohenlage wie in dem sofort zu 

besprechenden Interglazial von Marienburg und Dirschau. 
In und bei Marienburg wurden durch eine ganze Anzahl dicht bei- 

einander liegender Bohrungen folgende Profile festgestellt (57): 

1. Geschiebemergel in zwei Banken bis 20 m 

Spatsande und Grande normal 

kalkhaltig und erbsengelb etwa 8 m 
kalkfreier Ton, grau 2 m 

grauer lehmiger Sand mit zahl- 
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reichen marinen Conchylien 3 m (—16 bis — 19 m NN) 

g r a u e r, sc h w a c h kalkhaltiger Sand 

mit reicklichen Holzresten 2 m 

Dilnvialkies, Sand nnd Tonmergel. 

2. Geschiebemergel, Sand und Kies 8 m 

Sand und Grand kalkhaltig 16,5 m 

grauer sandiger Ton mit zahlreichen 

marinen Conchylien und Yivianit 0,75m (etwa —14 m NN) 

grauer, schwach kalkhaltiger Sand 3 m 
- 

3. Schutt und unbekannte Schichten 19,5 m 

Sand, Kies, Mergel, Tonmergel 27,5 m 

erbsenfarbiger, normaler Spatsand 9 m 

grauer Sand mit Conchylien 2 m (Hohenlage zu NN nicht 

Sandiger Torf 3,5 m [genau bekannt!) 

Sand, Grand, Tonmergel 12,5 m 

Nach anderen Bohrungen folgt in Marienburg unter den auffallig 

grauen Sanden mit den Pflanzenresten und Conchylien noch 50— 60 m 

Diluvium und dann Kreide. Die marinen Sande liber den Pflanzen¬ 

resten enthielten zahlreich Cardium echinatum, Corbula gibba, Ci/prina, 

Nassa (?). 

Drei weitere Bohrungen daselbst ergaben: 

unbekannte Schichten 12 m 

Sand und Kies 5 m 

kalkarmer Ton 1,8 m 

Glimmersand kalk f r e i 4 

kalkarmer Ton mit Schalresten 4 m 

kalkarmer Sand 5 m 

Normales kalkhaltiges Diluvium, 

Tonmergel, Sand, Kies, Geschiebe- 

mergel 69,5 m 

Kreide 

unbekannte Schichten 10 m 

Diluvialsand 6 m 

kalkfreier Ton mit Holz von 

Picea excelsa 1,7 m 

Kies 2 m 

kalkarmer Ton 4,4 m 

Sand 7,4 m 

Tonmergel mit Pflanzenresten 1,3 m 

Tonmergel, Kies, Geschiebemergel 66 m 

Geschiebemergel, Tonmergel, Sand und 
Kies 24 m 

kalkfreien dunklen Ton 0,7 m 

Sand, Tonmergel, Geschiebemergel 61 m 

m (etwa — 16 m NN) 
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Aus der Kalkfreiheit der Schichten unmittelbar liber den marinen 

Conchylien, der Kalkarmnt, bzw. Kalkfreiheit der die Conchylien ein- 

schlieBenden Sande und Tone, der granen Farbe der darunter liegenden 

pflanzenfiihrenden (Picea excelsal) kalkfreien, bzw. kalkarmen Schichten 

und der IJberlagerung und Unterlagerung durch normales, kalkhaltiges, 

machtiges Diluvium ist mit groBer Sicherheit auf ein echtes Interglazial 

zu schlieBen, das nach der Hohenlage als letztes Interglazial anzunehmen 

ware. Auffallig ist denn aber im A^ergleich mit dem jiingeren marinen 

Interglazial im Unterelbegebiet, da,B hier die terrestrischen Schichten 

unter dem angeblich marinen Horizont und etwa 15—20 m unter NN 

liegen. 

Da es sich um lauter nicht der direkten Beobachtuno; zuoanoliche 

Bohrprofile handelt, ware sehr stark die Moglickkeit, bzw. sogar die 

Wahrscheinlichkeit in Erwagung zu ziehen, daB nur die pflanzenfiihren- 

den Schichten und die kalkfreien Tone richtiges Interglazial sind, und 

daB diese marine Fauna dariiber nur ausgespult und umgelagert auf 

sekundarer oder noch spaterer Lagerstatte in den Interglazialsanden 

iiegt, ebenso wie sie mit aller Sicherheit weiter weichselaufwarts bei 

Mewe, Kl.-Schlanz, Jakobsmiihle und bei Stuhm auf sekundare Lager¬ 

statte in fluvioglazialen und glazialen Schichten Iiegt. Die Fauna der 

Eemschichten ist so unglaublich individuenreich, daB ihre Elemente 

immer und immer wieder bei der Umlagerung ihrer urspriinghchen 

Schichten sich den neuen Sedimenten beigesellen und dabei groBen- 

teils unbeschadigt bleiben. 

Es ist jedenfalls sehr auffallend, daB in dem nur 16 km WNW. ge- 

legenen Dirschau die Lagerungsverhaltnisse von SuBwasserinterglazial 

und Schichten mit marinen Fossilien die umgekehrten sind. Dort wurde 

unter 32 m glazialem Diluvium (Geschiebemergel in zwei Banken, Ton- 

mergel, Sand und Kies) erbohrt: 1 m graugelber Sand mit Diluvialkohle 

(Moos- und Blattresten), darunter 3,6 m grauer Sand mit marinen Con¬ 

chylien (in — 3 bis — 6 m NN), worunter noch mindestens 50 m Glazial- 

diluvium folgt. 

DaB die marinen Conchylien hier auf primarer Lagerstatte liegen, 

wird aus der guten Erhaltung der kleinen, zartschaligen Formen ge- 

schlossen. (Cardium edule, Ceritliium lima, Corbula, Mytilus, Nassa, 

Venus.) Es sind aber nur in einer Bohrung ganz wenige Formen ge- 

troffen, und da die in einem etwas hoheren Niveau liegenden machtigen 

Diluvialsande der >>Schlanzer Stufe<< an der ganzen Weichsel strom- 

aufwarts dieselbe Fauna in auBerordentlichem Individuenreichtum, 

zugestandenermaBen auf sekundarer oder tertiarer Lagerstatte, ent- 
halten1), so muB immer mit der Moglichkeit, bzw. AVahrscheinlichkeit 

gerechnet werden, daB auch diese marinen Conchylien, die bald liber, 

L Jextzsch, Bericht. Verwaltung ostpr. Provinzialmuseums 1893—1895. 
Konigsberg 1896. 
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bald unter den pflanzenfiihrenden Scbichten in dem sonst kalkfreien 

Interglazial liegen, nur auf sekundarer Lagerstatte sicb befinden. Andern- 

falls muBte man, wenn man die primare Lagerung der Fossilien als er- 

wiesen anseben will, bier sehr merkwurdige Yerscbiebungen der Strand- 

linie annehmen. 
Des weiteren muB aber nocb beriicksicbtigt werden, daB die Zu- 

sammensetzung der Fauna anBerordentlich abnlicb der Eemfauna ist, 

yon der des sicberen jiingeren Interglazials im Unter-Elbegebiet aber 

ganz erheblich abweicbt. 

Zwar ist der Tapes aureus eemiensis in den kleinen Bobrproben nicht 

sicber gefunden, aber eine Venus'1.; die Hauptcbaraktertiere sind jedocb 

Cardium echinatum, sowie Corbula gibba, Nassa reticulata, Cerithium 

lima, die alle vier in dem uns bekannten jiingeren Interglazial feblen, 

ebenso wie Cyprina, in der Eemfauna dagegen uberall vorbanden sind. 

Beriicksicbtigt man ferner den Umstand, daB weiter weicbselauf- 

warts durcb das anscheinend in demselben Niveau liegende kleine Torf- 

lager von Neuenburg, das von Sanden mit denselben Conchylien iiber- 

lagert und unterlagert wird, die Existenz eines terrestriscben Inter¬ 

glazials dieser selben S tel lung bis in jene Gegend zum mindesten 

sebr wahrscbeinlich gemacbfc, wenn nicbt erwiesen wird (111, 9a), daB 

aber diese Torflager an der mittleren Weicbsel von zwei Gescbiebe- 

mergeln unterlagert werden, die ebenso wie die dazwiscben liegenden 

Sandscbicbten beide scbon diese selbe charakteristiscbe Fauna, Cardium 

edule und C. echinatum, Scrobicularia piperata, Corbula gibba, Tellina 

baltica, Mactra subtruncata, Tapes wirginea << (rectius T. aureus eemi¬ 

ensis), Nassa reticulata und Cerithium lima, sowie Dreyssensia polymorpita 

versclileppt entbalten, ebenso wie der eine der dariiber liegenden Ge- 

scbiebemergel, wahrend in den zwiscbenliegenden Sandscbichten eben- 

falls verscbwemmt daneben nocb Paludium diluviana, Valvaten, Unio 

batavus, Unio pictorum vorkommt, so wird die Wahrscheinlicbkeit immer 

groBer, daB aucb bei Marienburg-Dirschau das Interglazial nur ein lim- 

niscbes ist, und daB die in der Verwitterungszone liegenden Fossilien 

umgelagerte Eemfauna auf zweiter oder dritter Lagerstatte sind1). 

Auch bei Garnsee siidostlicb von Neuenburg ist derselbe Aufbau des 

Diluviums aus 4 Gescbiebemergeln mit dazwiscbenliegenden Sanden 

und Tonmergeln festgestellt (9a), von denen nicbt nur die Sande und 

1) Am Kaiser Wilhelm-Kanal liabe ich jedenfalls beobachtet, daB die Eem¬ 
fauna, die bei den Baggerarbeiten vor 25 Jahren (beim ersten Kanalbau) schon 
durch den Spiilelevator gegangen und energisch umgelagert ist, bei den Er- 
weiterungsarbeiten jetzt zum zwei ten Male fortgebaggert und auf die neuen 
Ablagerungsflachen gespult ist — durch einen unter sehr starkem Druck 
stehenden Wasserstrom —; jedoch jetzt, wo sie mindestens auf dritter Lager¬ 
statte und erst nach besonders intensiver MiBhandlung zur Ruhe gekommen 
ist, immer noch zahlreiche zartschalige, gut erhaltene Formen enthalt, 
darunter besonders Cerithium lima und junge Cardien; sowie Tellinen. 
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Kiese, sondern auch die Geschiebemergelbanke diese selbe Fauna ent- 

balten. Hier, in und bei Garnsee ist es aber nicht die reine Eemfauna, 

die in dem entscheidenden mittleren Sandhorizont enthalten ist, sondern 

auBerdem nocb Dreyssensia polymorpha und Yoldia arctica, wodurch 

die sekundare, umgelagerte Natur dieser Eemfauna in diesen mitten im 

Diluvium liegenden Sandbanken an der Weichsel liber jeden Zweifel 

sicker gestellt ist. — Yoldia arctica verlangt ganz andere Temperatur- 

und ganz andere Faciesverhaltnisse (Tonfacies) und kommt nickt 

priraar zusammen mit Tapes und Nassa im Sand vor. 

Die marine Eemfauna kommt auf primarer Lagerstatte, aber in 

Form abgerissener, verschleppter Sckollen viel weiter nordlich bei 

Dommachau (Danzig) vor, ebenso NO. bei Neudeck. 

SiiBwassersckichten mit Valvata antiqua und Dreyssensia polymorpha 

finden sick auck in Form dislozierter, versckleppter, im Oberen Geschiebe- 

mergel eingescklossener Sckollen bei Adlerskorst bei Danzig (zusammen 

mit ebenfalls dislozierten, abgerissenen Sckolien von Yoldiaton) (164) und 

beweisen, daB derartige SiiBwasserinterglaziale nock erkeblick weiter 

nordlick im Gebiet der keutigen Ostsee vorkanden gewesen sind. Nack 

Lage der Dinge und der sonst bekannten Yerhaltnisse dieses Dreyssen- 

sienkorizontes kann es sick dabei nur um das im unmittelbaren Liegenden 

der Eemfauna auftretende altere Interglazial kandeln (S. 491). 

In den Steilufern der unteren Weichsel unterkalb Graudenz bis liber 

die Gegend von Dirschau-Marienburg ist in ausgezeickneter Weise zu 

beobackten, daB das Diluvium auf sekr groBe Erstreckung aus 4 hori¬ 

zontal durchgehenden Gesckiebemergelbanken mit macktigen, dazwiscken 

gelagerten Sanden, Mergelsanden und Tonmergeln bestekt. Die Er- 

scheinung ist so groBartig und gleickmaBig auf so weite Erstreckung zu 

verfolgen, daB Jentzsch den Yersuck macken konnte, kier das Dilu¬ 

vium ganz detailliert zu gliedern und die einzelnen Gesckiebemergel- 

banke besonders zu benennen. Er untersckeidet (60 u. 61): 

Oberen Geschiebemergel 

(Mecklenburgian) 

Spatsand 

Mergelsand 

Rotkkofer Geschiebemergel 

(Rotkofian) 

Sand 

Ton mit Pflanzenresten (Nogatian) 

>>Meeressand<<1) (Yistulan) 

Sand mit Kokle (Hommelian) 
Spatsand 

Grand, Ton 

Prussian = 

> Jungglazial 

13—21 m (32 m) 

Neudeckian = 

Interglazial II 

30—32 ni. 

0 Nach den friiheren Ausfiihrungen aller Wahrscheinlichkeit nicht marine 
primare, sondern verschleppte Fossilien. 
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Fiedlitzer Geschiebemergel 

(Fiedlitzian) 

Ton nnd Sandlagen 

Unterster, Lenzer Geschiebemergel 

(Lenzian) 

Spatsand 

Star gar dian = 

Altglazial 

62—70 m 

Elbingian = 

Friihglazial 

> 14 m 

(mit primarer Fauna!) 

Von den trennenden Zwischenschichten sind nur, wie oben aus- 

gefiihrt, die in der Neudecker Stufe auftretenden kalkfreien Sande und 

Tone mit Pflanzenresten (Vivianit) und Torfflozchen (Nogatian und 

Hommelian) als sicheres Interglazial zu betrachten; von den >>Meeres- 

sanden<< mit marinen Conchylien, die bald driiber, bald drunter liegen 

(Vistulan), ist die marine Natur, wie eben ausfiihrlich erortert worden, 

zum mindesten nicht erwiesen. 

Die Sande, Kiese und Tone, die zwischen Mecklenburger und Roth- 

hofer Geschiebemergel und zwischen Fiedlitzer und Lenzener Geschiebe¬ 

mergel liegen, sind also nur Beweise zweier recht groBer und be- 

deutender Interstadien im Oberen und im Hauptdiluvium, die sich 

iiber viele Quadratmeilen erstreckt haben. Da die untersten dieser Ge¬ 

schiebemergel (Fiedlitzer und Lenzener) die sichere Eemfauna, daneben 

aber auch Dreyssensia (und Yoldia) auf sekundarer Lagerstatte ver- 

schleppt- enthalten, so ist damit, wie schon friiher ausgefuhrt, ohne 

weiteres klar, daB erst weiter darunter das altere Interglazial der Eem¬ 

fauna mit seinen marinen und SiiBwasserschichten noch folgen muB, 

und daB auch altere Yoldientone dort vorhanden gewesen sein miissen. 

DaB das altere Interglazial der Eemfauna sowohl weiter im Norden, 

wie im Osten vorhanden gewesen ist, beweisen die wurzellosen, ver- 

schleppten Schollen bei Dommachau und Neudeck, daB es (ebenso wie ein 

gleichaltes SiiBwasserinterglazial) noch weiter im Siiden vorhanden ist, 

beweisen Ostrometzko (und Graudenz). 

Wichtig und beweisend aber fiir die Vorsicht, mit der Interglaziale 

gedeutet wTerden miissen, sind vor allem die so auBerordentlich weit 

aushaltenden, fossilfreien Interstadialablagerungen, beziehungsweise 

solche mit sicher sekundarer Fauna hier an der unteren Weichsel. 

InHohenhaff am Frischen Haff liegt in einer steil aufgerichteten und 

dislozierten Sandschicht unter dem Yoldienton TJnio sp., Valvata nati- 

cina, V. antiqua, V. piscinalis und Dreyssensia folymcrpha. Die Schicht 

ist so stark und offensichtlich disloziert, daB liber ihre urspriingliche strati- 

graphische Stellung nichts festzustellen ist. 

Ebenso ist aber in Succase am frischen Haff in Verbindung mit dem 

ganzlich dislozierten Yoldiaton eine blaue (vivianitische ?) Schicht mit 
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Paludina diluviana getunden; ob die Yerbindung eine urspriinglicbe 

ist, ist bei den unglanblicb gestorten und vollig unentwirrbaren Lage- 

rungsverbaltnissen natiirlieb nicbt zu ermitteln, wenn aueh das fast 

standige Zusammenvorkommen von Yoldiatonen mit SiiBwasserscbicbten 

flir einen urspriingbcben, naberen, stratigraphiscben Yerband spricbt. 

Alls dem Yorkommen der echten Paludina diluviana1) wiirde dann 
zu scblieBen sein, daB deren einscblieBende Scbicbten das wabre erste 

Interglazial und die damit verbundenen Yoldientone eine glaziale 

Bildung nacb dem Elide der I. Interglazialzeit vom Anfange der darauf 

folgenden Hauptvereisung oder vom ScbluB der ersten Yereisung vor 

Beginn des I. Interglazials darstellen wiirden. 

In einem anderen AufscbluB bei Succase beobacbtete Jentzsch (58, 

59) eine diinne Scbicbt, die Cardium edule in zweiklappigen Exemplaren 

entbielt, unterlagert von gescbiebefreien Sanden, und einer Tonbank, 

sowie von Fayencemergeln mit SiiBwasserdiatomeen und marinen Dia- 
tomeen, kalkarmen Sanden und Gescbiebemergel, alles in sebr gestorten 

Lagerungsverbaltnissen, etwa + 30 m NN. Es sind das also sicbere 

primare Interglazialablagerungen, aber offenbar stark disloziert und 

glazial verscbleppt. Aucb bei Yogelsang bei Elbing sind derartige 

Cardiensande mit primarer Fauna (zweiklappige Exemplare, Cardium 

edule, Tellina solidula), fiber Sanden mit Bithynia tentaculata, Valvala 

piscinalis, Unio sp. und Pisidium obtusale beobacbtet; nacb dem strati- 

grapbiscben Yerband von marinen Scbicbten mit unterlagernden SiiB¬ 

wasserscbicbten ware auf Ablagerungen des ersten Interglazials zu 

scblieBen, die bier so stark disloziert sind. 

DaB die Yoldientone bei Succase, Lenzen, Reimannsfelde bei Elbing 

mit ibren zahllosen Exemplaren von Yoldia arctica keine Interglazial- 

bildung, sondern ein ecbtes glaziales Sediment sind, gebildet unmittelbar 

am Eisrande, ergibt sich obne lange Diskussion aus der Fuhrung von 

Yoldia arctica, Phoca groenlandica, Monodon monoceros, Gadus volaris, 

Elephas primigenius, Rhinoceros antiquitatis, Cams familiaris groenlan- 

dicus, Cervus tarandus, also einer rein arktiscben Fauna2). DaB aber 

nicbt die ganzen, sebr machtigen >> Yoldiatone<< ein einbeitbcbes, glaziales 

Gebilde sind, sondern daB nocb andere, sicber inter glaziale Sedi- 

mente mit ibnen zusammengeknetet und untrennbar vermengt sind, 

ergibt sicb daraus, daB nicbt nur Scbicbten mit Dreyssensia polymorpha 

und vivianitiscbe Tone mit Holzresten (Ficbtenzapfen) in sie eingeknetet 
sind [analog den vorher (Seite 483) besprocbenen Paludinenscbicbten bei 

Hobenbaff, die aucb in Yerbindung mit Yoldiaton steben], sondern daB 

aucb Scbicbten mit Cyprina islandica sicb mit ibnen zusammen finden, 

x) Bestimmung von Menzel! 

2) Die sogenannte Yoldienflora von Torxqtjist (Geologie von OstpreuBen) 
besteht erwiesenermaBen (Nr. 106) nur aus verrollten und sonstwie miB- 
handelten Gerollen (»Dreikantern«) miocaner und pliocaner Holzer, die auf 
sekundarer Lagerstatte als Gescliiebe im Yoldienton liegen! 
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die, wie schon Torrell (139) gezeigt hat, unter ganz anderen Temperatur- 

und Faciesverhaltnissen lebt als Yoldia arctica (beide Formen schlieBen 

sich gegenseitig vollig aus), und andeutet, daB auch Schichten der Eem- 

zone hier mit den Yoldiatonen und (wie gewohnlich) auch mit SiiB- 

wasserschichten zusammen auftreten1). 

Falls d iese Wahrscb einlichkeitsannahme richtig ist^ daB 

die dnrcheinander gekneteten Schichten mit Dreyssensia polymorpha, 

Fichtenzapfen und Paludina diluviana, mit Cyprina islandica und mit 

Yoldia arctica auch urspriinglich eine zusammengehorige, ununterbrochen 

nnd einheitlich abgelagerte Ablagernng darstellen, so wiirden SliBwasser- 

schichten nnd Cyprinentone das erste Interglazial (Eemzone) reprasen- 

tieren, und die Yoldientone den Anfang des darauf folgenden Glazials, 

der sog. Hauptvereisung darstellen! Die Lagerungsverhaltnisse aller Auf- 

schliisse der Yoldientone bei Elbing sind aber derartig gestort und so viel 

rein glaziale Schichten (rote Tonmergel, Grundmoranen) eingewalzt, daB 

nach dem einstimmigen Urteil aller Beobachter daraus die Schichtenfolge 

nicht mehr einwandfrei abzuleiten ist. 

In einem Aufschlusse bei Elbing sind 15—20 m feme, fast kalk- 

freie Sande mit diinnen Lamellen verkohlter Substanzen vorhanden, 

die durch eine ganz diinne (0,3 m machtige) Bank von Geschiebemergel 

von den Yoldientonen getrennt sind, liber denen dann die Cyprinen¬ 

tone folgen, was, falls die unveranderte Schichtenfolge vorlage, vollig 

unverstandlich ware. Jedenfalls ist es bedeutungsvoll, daB in diesem 

so sehr gestorten Komplex Cyprinentone, SiiBwasserinterglazial mit Dreys¬ 

sensia und Paludina, so wie entkalkte inter glaziale Schichten mit 

verkohlten Pflanzenresten zusammen vorkommen und mit den glazialen 

Yoldientonen verknetet sind. (Jentzsch: Aufnahmebericht 1898). 

Am Totenberg bei Dommachau (Danzig) (154) liegt in 165 m Meeres- 

hohe unter sehr gestorten Lagerungsverhaltnissen unter 0,75 m Geschiebe¬ 

mergel mit groBen Geschieben ein feinkorniger Mergelsand mit reicher 

Fauna, z. T. in tadellosen, zweiklappigen Exemplaren, Mytilus 

edulis, Cardium edule, C. echinatum, Tellina baltica, Corbula gibba, 

Lucina divaricata, Litorina litorea, Cerithium scabrum, Nassa reticulata. 

Darunter liegt dann ein groberer, lehmiger, nordischer Sand und Kies 

mit Tapes aureus eemiensis, Cyprina islandica und walnuBgroBen 

D Nach neueren Beobachtungen von Knipowitsch (Zur Kenntnis der 
geologischen Klimate. Verh. russ. mineral. Ges. II. Ser. 40. Band. 1903. Seite 288) 
leben Yoldia arctia und Cyprina islandica jetzt doch zusammen in der Dolgaya 
Guba im WeiBen Meer. Es ist aber sehr auffallend, daB nirgends sonst im 
Diluvium als bei Elbing Cyprina und Yoldia zusammen gefunden sind, weder 
in den westbaltischen Cyprinentonen noch in den sonstigen Yoldientonen der cim- 
brischen Halbinsel, bei Stade oder in Sudschweden. 

Cyprina islandica ist nach dieser Beobachtung offenbar aber doch eine viel 
unempfindlichere Art, als bisher angenommen wurde, da sie von der Biscayabucht 
bis in die kaltesten Teile des weiBen Meeres und mit sehr warmeempfindlichen 
wie kalteempfindlichen Arten zusammen vorkommt. 
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nordischen Gerollen, Silurkalk, Granit, Feuerstein usw.; auBerdem 

ist friiher noch Scrobicularia und Paludina sp. gefunden; als Liegendes 

treten fossilfreie Spats an de auf. Die Ablagerung ist ein zweifelloses 

marines Interglazial auf primarer Lagerstatte, das zur Eemzone gehort 

(Lucina divaricatal usw.), aber auchganz sicher eine in toto verschleppte, 

wurzellose Scholle; da Lucina divaricata erst in 10 Faden (18 m) Meeres- 

tiefe auftritt und jetzt in 163 m Meereshohe liegt, ist die Scholle dieses 

Interglazials um rund 180 m gehoben; da dicht dabei durch Bohrungen 

das Diluvium bis 100 m, mehr als 119 m und rnehr als 141 m machtig 

erwiesen ist und mindestens bis + 40 m NN, z. T. bis — 100 m NN her- 

unterreicht, so ist an der Natur dieses Vorkommens als glazial ver¬ 

schleppte, wurzellose Scholle nicht der mindeste Zweifel, wozu noch des 

weiteren hinzukommt, daB die ganze Gegend ein Endmoranengebiet ist, 

und auch andere Bohrungen der Gegend verschleppte Miocan- und Oli- 

gocanschollen im Diluvium zeigen. 
© © 

Diese Scholle mit Eemfauna hat also urspriinglich weiter nordlich 

im Ostseegebiet angestanden; sie enthalt in sich zwischen den Fossilien 

nordisches Material, wodurch es des weiteren evident ist, daB es sich 

nicht um Praglazial handelt, sondern um ein in jecler Beziehung sicheres 

Vorkommen der Eemfauna, des ersten Interglazials, das unten aus einer 

grobenStrandbildung, dariiber aus in etwa20mTiefe abgesetzten Mergel- 

sanden besteht, also die deutlichen Spuren einer Transgression aufweist. 

InNeudeck beiFreystadt in WestpreuBen fand Jentzsch (64) in 114 m 

Meereshohe in machtigem Diluvialsand, der von Ton und im Fortstreichen 
von Geschiebemergel bedeckt ist, eine auBerordentlich reiche marine 
Fauna auf primarer Lagerstatte, Cardium edide, Tellina solidula, Cy- 

prina islandica, daneben Nassa reticulata, Cardium echinatum und My- 

tilus edidis, sowie die Foraminiferen Rotalia Beccarii, Nonionina de- 

pressula, Polystomella striatopunctata usw. Die Fauna gehort mit aller 
Sicherheit zur Eemzone und ist um mindestens 120 m vertikal disloziert 
— ob tektonisch oder glazial verschleppt, ist nicht zu entscheiden — es 
ist das slidostlichste Vorkommen dieser Fauna und der Typus des 
JENTZscH-GEiCKYschen Neudeckian. 

Bei Sawdin in WestpreuBen liegt unter 

0,9 m Geschiebemergel 

1.3 m Diluvialsand >>mit Nordseefauna<< (secundar), darunter 

0,1 m kalkfreier Ton, 

1.4 m kalkfreier Sand, 

1.5 m normaler kalkhaltiger Sand, 
also eine interglaziale Entkalkungszone in normalen Diluvialschichten; 

ob das Vorkommen an urspriinglicker Stelle liegt oder verschleppt ist, 

ist nicht sicher, das letzte aber wegen der Hohenlage wahrscheinlich. 

Bei Zlottowo bei Ldbau in WestpreuBen liegt unter 1,5—2,5 bis 
3 m Geschiebelehm, Geschiebemergel und Diluvialsand ein machtiges 

Lager von diluvialem SiiBwasserkalk (Seekreide), das an vielen Stellen 
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mit 3,5—4 m, ja mit 8 m nicht durchsunken ist und von stark gestorten 

und aufgerichteten Diluvialsanden nnterlagert wird. Z. T. sind durck 

tiefere Bohrungen Maximalmachtigkeiten von 11—17 m festgestellt und 

dann als Liegendes ein blaugraner, kalkiger Ton gef unden. Das Lager 

enthalt ungefahr 250000 cbm 80% Kalk, stellt also eine ganz gewaltige 

Masse dar und beweist damit sebr sinnfallig die enorme Kalkentziehung 

der Dilnvialscbichten dnrch die interglaziale Verwitterung; es ist aller 

Wahrscbeinlichkeit nach letztes Interglazial (66). 

Bei Gnewan im Kreis Neustadt wird eine ahnliche, iiber 4 m machtige 

Ablagerung diluvialer, diatomeenfuhrende Seekreide von 2,5 m Geschiebe- 

mergel nnd von Biluvialkies iiberlagert und von Gescbiebemergel nnter¬ 

lagert, sie ist wahrscheinlich desselben Alters; ebenso wie ancb der von 

1,5 m Geschiebemergel bedeckte 2 m machtige Diatomeenmergel von 

Cettnau bei Petzig (165). 

In den jungdiluvialen Terrassenkiesen WestpreuBens bei Gruppe, 

Rondsen, Schonwarling, Waplitz usw., ebenso in dem >>Unteren Kies<< 

von Menthen findet sich eine reiche Fauna groBer diluvialer Sauger, 

die fast genau der des Rixdorfer Horizontes entspricht: Elephas primi- 

genius, Rhinoceros antiquitatis, Rliin. Merchii, Equus cahallus, Bison 

prisons, Bos sp., Coins saiga, Cervns elaphus, C. capreolus, Alces pal- 

mains, Megaceros hibernicus, Rangifer tarandus, Ovibos moschatus, Felis 

leo (spelaea) usw., daneben die Fossilien der Eemfauna auf xter Lager- 

statte (53)x). 

Die Fauna, wie sie jetzt in groBerer Vollstandigkeit bekannt ist, 

enthalt neben einigen hocharktischen Formen, die unbedingt und sicker 

am Eisrande gelebt haben (Ren, Moschusochs) und einigen Formen, 

deren Lebensbedingungen uns vielleicht nicht geniigend bekannt sind, 

die aber wohl auch auf ziemlich arktische Bedingungen deuten, (Mam- 

mut, Rhinozeros), auch typische Waldtiere, wie Cervns elaphus, C. 

capreolus und Alces palmatus, sowie Megaceros hibernicus, der sich nach 

seinen sonstigen Fundorten ebenfalls als sicherer Beweis eines Inter- 

glazials betrachten laBt. Equus cahallus und Bison prisons werden wohl 

auch nicht als am Eisrande lebend angesehen werden diirfen. Die Fauna 

ist also offenbar eine sehr gemischte, die urspriinglich nicht einheitlich 

zusammengelebt hat, und stammt also z. T. aus dem wirklichen letzten 

Interglazial, dessen primare Ablagerungen bei der Terrassenbildung 

zerstort sind, z. T. aus dem Schlusse deslnterglazials, bzw. aus der letzten 

Eiszeit selbst. Aus der guten Erhaltung der meisten groBen Knochen 

ist zu schlieBen, daB die Tiere an Ort und Stelle gelebt haben und nicht 

merklich transportiert sind; auch hier ist es auffallend, daB alle kleinen 

Tiere und kleinen Knochen (auBer den harten Zahnen) fehlen. 

A Vergl. auch die nachtraglich erschienene Arbeit von R. Hermann: Die 
Rhinocerosarten des WestpreuBischen Diluviums. Sehr. Naturf. Gesellsch. Danzig 
XIII. 1913. 
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OstpreuBen. 

Die Machtigkeit des Diluviums in OstpreuBen ist eine sehr schwan- 

kende und z. T. recht bedeutende, wenn aucb in beiden Beziebungen 

nicht die Extreme wie in Schleswig-Holstein erreicht werden, und zwar ist 

hier in OstpreuBen eine gewisse GesetzmaBigkeit unverkennbar insofern, 

als im Norden, in deni flachen Teile der Provinz, die Machtigkeiten 

durchschnittlich nicht sehr groBe sind, 15—40, z. T. 70, (ausnahmsweise 

143 m in praglazialen Talern), wahrend in der Mitte auf dem Hohen- 

riicken die Diluvialmachtigkeit oft sehr betrachtlich wird und 150—178 m 

vielfach iiberschreitet. Die Unterkante des Diluviums schwankt 

zwischen + 13 bis — 129 m NN, diirfte durchschnittlich aber zwischen 

-—30 bis — 70 m NN liegen, so daB im allgemeinen die groBten Machtig¬ 

keiten unter den groBten Hohen des Hohenriickens liegen (die Unter¬ 

kante liegt bei Kastenburg tiefer als—75mNN, bei Lotzen und Lvck 

tiefer als — 56 m NN), wofern nicht, wie z. B. bei Konigsberg, sehr tiefe 

Taler im Untergrunde mit ungewdhnlich machtigem Diluvium erfiillt 

sind. Unterlagert wird das Diluvium durch Miocan, Oligocan und 

Senon, ganz im Norden bei Memel z. T. auch durch braunen Jura. 

Die Aufschliisse fiber die Gliederung dieses z. T. recht machtigen Dilu¬ 

viums sind fast nur durch Bohrungen gegeben und daher zum erheb- 

lichen Ted nicht sehr befriedigend. Da die auBersten oberdiluvialen 

Endmoranen durch das siidliche Posen und quer durch Polen verlaufen, 

so liegt ganz OstpreuBen im Bereich der jiingsten, oberdiluvialen Ver- 

gletscherung (3, 3a). 

In der Gegend von Mehlsack ist das Diluvium iiber 106 m machtig 

und durch ziemlich zahlreiche Bohrungen gut aufgeschlossen (139a). Zwei 

dieser Bohrungen zeigten unter Alluvium (4—6 m) 35—39 m Geschiebe- 

mergel und glazialen Tonmergel, darunter (in 22—33 m, bzw. in 26—28 m 

iiber NN) typischen marinen Yoldienton mit marinen Diatomeen und 

Yoldia arctica, darunter 22—29 m Glazialdiluvium (Geschiebemergel, 

Tonmergel, Kies) und von — 9 bis — 21 m NN, bzw. von — 7 bis •— 28 m 

NN Sande undKiese mit SiiBwasserconchylien: Valvaten, Limnaea ovata 

usw., z. T. auch »anscheinend<< mit marinen Conchvlien, die noch von 

7—10 m Geschiebemergel und Glazialsand unterlagert werden. 

Wenn die tiefere SiiBwasserfauna auch anscheinend nicht auf primarer 

Lagerstatte liegt (Vermengung mit marinen Schalbruchstucken), so 

kann sie doch wegen der Zerbrechlichkeit der diinnen Schneckenschalen 

nicht sehrweit und intensiv umgelagert sein und beweist das Vorhanden- 

sein einer eisfreien, nicht marinen Zeit tief im Diluvium. Die Yoldien- 

tone in 22—28 m liber NN sind eine typisch glaziale Bildung und be- 

weisen ohne weiteres, daB sie erheblich disloziert und aus ihrer uspriing- 

lichen Hohenlage emporgehoben sind; ob sie glazial verschleppt oder 

tektonisch gehoben sind, ist aus diesen Bohrungen allein kaum zu ent- 
scheiden, immerhin spricht die Zwisckenlagerung von 6 m Tonmergel 
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und Sand zwischen Yoldienton und der iiberlagernden Gesckiebemergel- 

bank nicht zugunsten glazialer Verscbleppung, das darunter in —7 bis 

— 28 m NN liegende SiiBwasserinterglazial aber nicht fur tektonische 

Hebung des Gebietes. 

In Dranlitten bei Pr. Holland (139a) wurden unter 44 m Glazialdiluvium 

in einer Tiefe von + 79 bis + 64,5 m NN sapropelhaltige Mergelsande, 

Tonmergel und schwachkalkige Sande erbohrt mit Vi via nit, Pflanzen- 

resten und SiiBwasserconchylien; darunter liegen 30,5 m glaziale Ton¬ 

mergel mit Sckalresten (Yoldia arctica?, marine Diatomeen) und 21 m 

Diluvial sand. Die Pflanzenreste in den sapropelhaltigen Schichten 

in 44—58 m Tiefe ( + 64,5 bis 79 m NN) bestanden aus Alisma plantago, 

Betula alba und Almis glutinosa, Scirpus, Carex, Gramineen usw., 

weisen also deutlich auf ein recht gemaBigtes Klima hin. Die SiiBwasser- 

mollusken bestehen aus Limnaea ovcita, Valvata obtusa, Valvata nati- 

cina und Dreyssensia sp., von denen mindestens die letzteren ebenfalls 

auf ein gemaBigtes Klima hinweisen; die anderen sind ziemlich eury- 

therme Formen, die auch ziemlich weit nach Norden hinaufgehen. Es 

ist hier also ein sicheres terrestrisch-limnisches Interglazial vorhanden. 

Die darunter liegenden Yoldientone befinden sich ebenfalls in 34 

bis 64 m Hohe fiber NN, sind also gleichfalls sicher erheblich disloziert, 

sind aber doch offenbar alter als das terrestrische Inter¬ 

glazial = SchluB der alteren Eiszeit. Weil sie aber nicht von Ge- 

schiebemergel, bzw. Glazialdiluvium direkt, sondern von 14mSiiBwasser- 

ablagerungen und dariiber nock von 10 m Spatsand iiberlagert werden, so 

erscheint eine glaziale Verschleppung dieser Yoldientone ausgeschlossen, 

und ihre tektonische Emporhebung um gegen 60—80 m aus 

ihrem urspriingli chen Niveau da mit erwiesen! Durch die 

Unterlagerung durch mehr als 21 m Diluvium ist ein praglaziales Alter 

ausgeschlossen. 

Der Befund dieser Bohrung steht in einem sckroffen Gegensatz zu 

dem Wahrscheinlichkeitsbeweis, der aus den Verhaltnissen des Elbinger 

Yoldientones fiir die Altersbeziehungen dieses Elbinger Yoldientones 

zu dem dortigen SiiBwasserinterglazial abgeleitet ist — entweder sind 
also die Elbinger und Draulitter Yoldiatone ganz verschieden alt, oder 

auch das scheinbare geringe MaB von innerer Zusammengehorigkeit, 

wie es oben fiir die Elbinger Tone angenommen ist, ist noch nicht vor¬ 

handen, und die Verknetung der dort vorhandenen Sedimente ist noch 

schlimmer als vorher angenommen. 

DaB es Yoldientone von sehr verschiedenem Alter gibt, ist ja da- 

durch erwiesen, daB genau dieselbe Facies in Siidschweden und Nord- 

jiitland am Anfang der Postglazialzeit, bzw. am SchluB der letzten Yer- 
eisung auftritt, ferner in Nordjlitland und in Schleswig-Holstein an der 

Basis des oberen Geschiebemergels, also am Beginn der letzten Eiszeit 

(25, 67), bei Stade am Anfang und am Ende des dortigen (ersten?) 

Interglazials, also in zwei durch das eigentlicke, warme Interglazial ge- 

Geologische Rundschau. IV. 32 
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trennten Horizonten (114). Es fehlt also noch jeder begriindete Beweis 

fiir das eigentlicbe Alter des Draulitter Interglazials — die Verschieden- 

heit von der mutmaBlichen Altersfolge beiElbing nnd dieUnterlagernng 

des SiiBwasserkorizontes durch den marinen Horizont konnte als 

Argument fiir letztes Interglazial gedeutet werden; Valvata naticina 

und Dreyssensia sprecben aber fiir alteres Interglazial und dafiir, daB 

der Yoldienton vom SchluB der ersten Vereisung stammt. 

Die Bohrung am Babnbof Gr.-Wohnsdorf bei Friedland (139a) ergab 

unter 25 m Gescbiebemergel und Tonmergel 5 m sapropelhaltige Ton- 

mergel, Mergelsande und feine Sande mit Vivianit und SiiBwasser- 

conchylien (Valvata, Bithynia), also ein wahrscheinliches Interglazial 

in — 2 bis — 7 m NN, das wegen der Nahe an der Oberflache dock wohl 

mit groBter Wahrscheinlichkeit als letztes Interglazial anzusprechen ware. 

Eine Bobrung bei Christburg (Hohe nicht genau bekannt, + 20 m 

NN?), ergab: 

2,5 m Alluvium, 

6 m Diluvium (Sand, Kies, Tonmergel), 

5 m humoser Sand, 

10 m Sand und Tonmergel, 

1,1 m griinlicher Sand mit mariner (Eem-) Fauna, z. T. in zwei- 

klappigen Exemplaren, also sicker primar, etwa in — 3 m NN, 

3 m Sand. 

Da die marine Fauna kier nur etwa 23 m unter der Oberflache liegt, 

dabei aber in etwa — 3 m NN, also in ikrem ungefahren urspriingkcken 

Niveau, so ist kier das mittlere und obere Diluvium ganz ungewohnlich 

reduziert. Vielleicht ist das Profil so aufzufassen, daB das mittlere 

Diluvium ganz fehlt (zerstort ist), und die 5 m kumoser Sand sckon das 

obere Interglazial darstellen, wobei dann fiir das obere Diluvium auck 

nur eine sekr geringe Machtigkeit iibrig bleibt. 

In Kiwitten bei Heilsberg mitten in OstpreuBen liegt in 300 Dezimal- 

fuB Meereskohe unter 1,20 m Gesckiebemergel ein Mergelsand von 

0,6 m Machtigkeit mit mariner Fauna auf zweifelios primarer Lagerstatte 

in zweiklappigen Exemplaren Cardium edule, Cardium echinatum, Mactra 

solida, M. subtruncata, Tellina baltica, Nassa reticulata und >>Venus« sp. 

(Tapes aureus eemiensis) (111). Unterlagertwird die Fauna von mekr als 

3 m Diluvialsand. In einem zweiten AufschluB in der Nahe liegt unter 

0,7 m Gesckiebemergel, 0,5 m Spatsand, dann 0,5 m griinlicher Sand und 

0,1 m sandiger Tonmergel mit zweiklappigen Exemplaren von Teliina 

baltica und mit Cardium edule. Darunter folgt mekr als 2,5 m diluvialer 
Sand und Kies. Die Spatsande unter dem Gesckiebemergel entkalten 

zaklreicke Fragmente von Cyprina islandica und Cardium edule. 
DaB die Fauna auf primarer Lagerstatte in diluvialen Sanden und 

Kiesen liegt, stekt unzweifelhaft fest1), ebenso unzweifelkaft ist aber 

1) Wiediese Fauna nach dem klaren Fundbericht Schroders fiir Praglazial er- 
klart werden konnte (Torxqtjist : Geologie von OstpreuBen), ist nicht gut zu verstehen! 
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nach der Hohenlage und nach der Machtigkeit des Diluviums in dem 

Gebiet, sowie nach der Lage der Fundpunkte in einem Endmoranen- 

gebiet, daB diese marinen Schichten hier um etwa 100 m disloziert und 

eine wurzellose, glazial verschleppte, im Ob. Diluvium schwimmende 

Scholle sind, die zur Eemzone gehort; an verschlepptes Praglazial ist bei 

dem sicher nordischen, in und unter der Fauna liegenden Material nicht 

zu denken (79). In Bohrungen bei Heilsberg ist dieses marine Inter- 

glazial nicht angetroffen, es muB also nordlich davon anstehend ge- 

wesen und wahrend der letzten Zeit des Diluviums verschleppt sein. 

Am Olmiihlenberg bei Heilsberg liegen unter etwa 7 m Sand und 

Geschiebemergel griinliche Sande mit zahlreichen zweiklappigen 

Schalen von Tellina und Cardium unter sehr gestorten Lagerungsver- 

haltnissen und vverden von >>Unterem<< Geschiebemergel unterlagert. Die 

Lage in einem Endmoranengebiet, die Hohenlage und das Vorkommen 

von verschlepptem Miocan in unmittelbarer Nahe beweisen, daB es sich 

auch hier um eine glazial verschleppte Scholle handelt, die von ihrer 

urspriinglich weiter nordlich gelegenen Lagerstatte in jungdiluvialer 

Zeit verschleppt ist; daB es sich um das Interglazial der Eemzone handelt, 

diirfte kaum zweifelhalt sein. 

Bei Saalfeld, Kreis Mohrungen, wurden unter 1 in Geschiebesand 4 m 

Spatsand gefunden mit Mactra subtruncata, Cardium edule, Tellina soli- 

dula, Nassa reticulata, Ceritkium lima, Cardium echinatum, Corbula gibba, 

Femes? und Ostrea edulis, meist in zarten, kleinen Schalen, unterlagert 

von Geschiebemergel — es ist also wohl ein primares, aber tektonisch 

gehobenes oder glazial in toto verschlepptes Vorkommen der Eemfauna, 

da es unmittelbar an der Oberflache liegt. 

In dem tieferen Geschiebemergel im Steilufer von Warnicken im 

Samland liegt eine groBere aufgearbeitete, bzw. aufgenommene Schliere 

eines wahrscheinlich interglazialen Tons, die neben Holzresten von 

Populus oder Salix und Potamogetoniruchten Paludina diluviana, 

TJnio sp., Valvata piscinalis und V.naticina enthalt, eine Tiergesellschaft, 

die sehr fur alteres Interglazial spricht, das danach noch weiter nordlich 

als die Samlandische Steilkiiste vorhanden gewesen sein miiBte (95; 

vgl. auch S. 482). 

Die Bohrung Angerburg traf unter 66 m normalem, kalkhaltigen 

Glazialdiluvium (davon 46m grauer Geschiebemergel) Im braunen, 

kalkfreien Lehm, 2 m gelbliche, kalkarme Spatsande und weitere 

81 m normal es kalkhaltiges Glazialdiluvium. 

Da die braune, kalkfreie Lehmschicht und die gelben, sehr kalkarmen 

Sande mitten in einem vollig trockenen, grauen, grundwasser- 

freien, kalkhaltigen, glazialen Komplex liegen — die tiefsten, 

stark wasserfiihrenden Sande und Kiese sind ebenfalls normal kalkhaltig 

— so ist eine subterrane Entkalkung durch zirkulierendes Grundwasser 

vollig ausgeschlossen —das betreffende (nicht vorhandene) Grund¬ 

wasser hatte vorher 66 m kalkhaltige Schichten durchdringen miissen, 

32* 
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um in dieser Tiefe erst den Kalk aufzulosen und die Eisenverbindungen 

zu oxydieren — nnd diese kalkfreie, verwitterte Schicht ist als eine alte 

interglaziale Landoberflache aufzufassen, die mithin die Machtigkeit 

des Oberen Diluviums in diesem Gebiet von 66 m beweist. 

Durch zablreiche Bohrungen in und bei Lotzen wurde nachgewiesen, 

daB unter einem 22—42 m machtigen Oberen Diluvium in 32—112 m 

Tiefe ein machtiger, in mehrere Banke zerteilter Gesekiebemergel der 

Haupteiszeit liegt und darunter in einer Bohrung—(der tiefsten Ost- 

preuBens) in 160—168 m Tiefe (— 38 bis — 46 m NN) ein tiefster Ge- 

scbiebemergel. Sichere Interglaziale sind zwiscben den drei Geschiebe- 

mergelkomplexen nicht angetroffen, so daB diese Deutung und Yerteilung 

derselben auf 3 Eiszeiten nur sehr hypothetisch ist. 

Eine Bohrung bei Rastenburg — wo das Diluvium ebenfalls besonders 

machtig ist — ergab 
82 m nor males, kalkhaltiges Diluvium, ganz vorwiegend Geschiebe- 

mergel, 

1 m unreinen Torf und kalkfreie, tonig-humose Substanz, darunter 

77 m normales, kalkhaltiges Glazialdiluvium, vorwiegend Ge- 

schiebemergel und vielfach von auf f allend roter Far be. 

Es ist hier also in 82—83 m Tiefe mindestens ein Rest von einer 

interglazialen humosen Bildung vorhanden, die die Machtigkeit der jung- 

diluvialen Glazialaufschlittung in diesem Gebiet zu 82 m beweist, und 

unter diesem Rest eines Interglazials ein auffallend rotes Diluvium. 
Bei Widminnen ergab eine Bohrung unter 3 m Alluvium 56 m gla- 

ziales Diluvium (Geschiebemergel, Sande, Tonmergel, Mergelsande), 

darunter 1 m diinnplattige Mooskohle mit Hypnum trifarium und Holz- 

resten und darunter noch 32 m Geschiebemergel. Flir die genaue Beur- 

teilung der Klimaverkaltnisse reicht der bisher bekannte Pflanzenbestand 

nicht aus, doch ist ein hochnordisches Klima wohl ausgeschlossen, und 

im Verein mit den anderen Interglazialen im Pregeltal und der Ver- 
witterungszone bei Angerburg wird man diese Mooskohle immerhin als 

Anzeichen des letzten Interglazials betrachten diirfen, mithin die Mach¬ 

tigkeit des oberen Diluviums dort im Hauptendmoranengebiet als 56 m. 
Eine Bohrung bei Tapiau, im Erosionstal des Pregels, traf unter 3 m 

Schutt und 3,5 m >>gelbem Lehm<<, 21,7 m gelbe Sande, graue Tonmergel 

und gelbliche und graue, meistens kalkarme Sande mit Paludina (dilu- 

viana'l), Sphaerium, Valvaten, Unio sp. usw., unterlagert von 18 m 

Glazialdiluvium, mithin ein sicheres Interglazial, das allern Anschein 

nach zur letzten Interglazialzeit gehort — wenigstens liegt kein ersicht- 

licher stratigraphischer Grund vor, das Profil anders zu deuten. Sehr 

bemerkenswert ist noch die Tatsache, daB es von dem 10 m machtigen, 
weit verbreiteten und sehr auffallend roten (Wehlauer) Diluvialton- 

mergel unterlagert wird. 
Eine Bohrung bei Allenberg ergab ein ganz ubereinstimmendes Profil: 

Unter 9 m Alluvium, 16 m Geschiebemergel und 7 m Diluvialtonmergel 
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mit sehr hohem Kalkgehalt liegt 1 m fast kalkfreier Lehm, 4 m grauer 
Sand mit Pflanzenresten, Gastropoden (Valvaten) nnd Bivalven, 3 m 

kalkreicher Staubsand mit Diatomeen nnd Pflanzenresten, 7 m grauer 

Schlick mit Blaueisenerde, Pflanzenresten und groBen Zweischalern 

(Anodonten). Darunter liegt wieder 10 m roter Wehlauer Diluvial- 

tonmergel und 10 m Gesckiebemergel. 

In Insterburg ergab eine Bohrung unter 34 m Glazialdiluvium (Ge- 

schiebemergel usw.) eine diinne Iviesschicht mit zahlreiclien Valvaten, 

Pisidien, Paludina (diluviana%) usw.; darunter lagerte 1,5 m schwarze 

Moorerde (Gytlja) mit Blattresten, Gramineen und Picea excelsa. 

Darunter lagert noch mehr als 3 m typisckes Diluvium, und in diclit 

daneben liegenden Bohrungen liegen nock 46 m Diluvium unter der 

Paludinenschicht, wieder mit dem roten Weklauer Tonmergel. Fur die 

Altersbestimmung dieser Interglaziale ware es natiirlich sekr wesentlick, 

ob die darin entkaltene Paludina die eckte P. diluviana oder etwa die 

P. Duboisiana des letzten Interglazials ist! 

In Memel wurden unter 12 m Alluvium und 7 m Diluvium (Kies, Sand 

und Tonmergel) 3 m Sand mit Diluvialkohle erbohrt; der Pflanzen- 

bestand ist nicht bekannt; darunter liegen 38 m Glazialdiluvium. 

Bei Purmallen liegt unter 10 m Glazialdiluvium (Gesckiebemergel 

und Diluvialsand) 1 m Diluvialkohle und darunter wieder 48 m Glazial¬ 

diluvium (Geschiebemergel, Sand, Kies usw.). Ebenso liegt 2 km NO. 

von Purmallen, bei Gwilden unter 2 m Gesckiebemergel und 6—8 m 

kalkarmem Diluvialsand 0,8 m grauer Sand, 1 m Diluvialkohle 

(mindestens auf 120 m Langserstreckung) und darunter 2,5 m Diluvial¬ 

sand. Die Diluvialkohle enthalt zaklreicke Ostracodenschalen; der 

Pflanzenbestand ist noch nicht genau bekannt, Equisetum cf. heleocharis, 

Picea sp., Betula cf. pubescens, Harpidium'l (106). Die Angabe, daB die 

Kohle eine typische Dryasflora beherbergt (Tornquist) x), ist danach vollig 

unverstandlich, und angesichts der Machtigkeit und der Beschaffenheit 

der stark komprimierten Kohle ist es auch mehr wie unwahrscheinlich, 

vielmehr als vollig ausgeschlossen zu betrachten, daB die Dryasflora 

je darin gefunden wird, da alle bisher bekannten Dryasfloren in Nord- 

deutschland nur mehr oder minder vereinzelte Blatter im Ton zeigen, 

niemals aber auch nur die geringste Torf- oder kohleartige Schicht 

bilden. 1 m stark komprimierte Diluvialkohle setzt ein urspriinglich 

sehr machtiges Torf lager voraus, das sich erst im Laufe vieler Jahr- 

tausende gebildet hat, wahrend die Dryasfloren immer in wenig mach- 

tigen glazialen Tonmergeln liegen, die sich rasch am Eisrande bildeten 

und keine Baumreste (und gar Picea\!) enthalten. 
In Lindenberg bei Koessel beobachtete H. Schroder (112) in >>unter- 

diluvialen << Sanden, die von Oberem Geschiebemergel uberlagert werden, 

eine 5 m machtige Schichtenfolge von feinen Sanden mit Tonmergel- 

0 Tornquist, Zeitschrift der Deutschen geol. Ges. Bd. 64. 1912. S. 425. 
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streifen und feinen Kalksckickten, unter der ein grauer Gesckiebemergel 
erbokrt wurde. Die diinnen Kalkschicbten und Tonmergelstreifen ent- 
halten eine reicbe Fauna auf primarer Lagerstatte: Anodonta anatina, 
Unio pictorum, Limnaea stagnalis, L. auricularia, L. ovata, Valvata 
antiqua, Planorbis carinatus. DaB die Fossilien auf primarer Lagerstatte 
liegen, ist erwiesen; daB der Sckicbtenkomplex selbst aber am Ort der 
Entstehung liegt, ist bei seiner Lage in einem Endmoranengebiet keines- 
wegs sicker. Flir Ablagerungen eines eckten, ungestorten Interglazials 
liegen die Sckickten viel zu hoch im Profil und zu nahe an der Ober- 
flacke; nack den Ausfiikrungen von Harbort (sieke weiter unten) wird 
man mit der Wakrsckeinlickkeit einer interstadialen Ablagerung recknen 
miissen, wenn die ganze Ablagerung nickt disloziert und versckleppt 
ist. Aknlicke Schickten unter analogen Lagerungsverkaltnissen fanden 
sick bei Heilsberg und Bartenstein. 

Am Fort Neudamm bei Konigsberg fand sick unter 3 m Gesckiebe- 
rnergel in einer 1,5 m macktigen Sandsckickt, die nock von Gesckiebe- 
rnergel unterlagert wird, eine groBe Anzakl Reste von Rhinoceros anti- 
quitatis, Equus caballus, Bos prisons, Elephas primigenius, die sicker 
nickt abgerollt und versckleppt sind, sondern auf primarer Lagerstatte 
liegen. Die Gbereinstimmung mit dem Rixdorfer Wirbeltierkorizont 
ist evident! 

Bei Domblitten und Wilmsdorf beiZinten(2, 5) liegen unter 1—1,5 m 
Gesckiebelekm, bzw. Merge! mit vielen groBen Granitblocken 6—7,5 m 
macktige Diatomeenmergel von 30—42% Kalkgekalt mit einer reinen 
SiiBwasserflora von gegen 150 Bacillariaceenarten; ein zweites analoges 
Vorkommen in der Nake von etwa 2 m Macktigkeit liegt unter Spatsand 
und >>Deckton<<. Im Liegenden treten nordiscke Kiese auf; die Lage- 
rungsverkaltnisse sind nickt klar; wakrsckeinlick kandelt es sick aber 
um anstehendes Interglazial der letzten Zwisckeneiszeit, worauf die 
Macktigkeit der Ablagerung und die Analogie mit den entspreckenden 
Ablagerungen Sckleswig-Holsteins und Hannovers deuten wurde. 

Im ostlicken Masuren auf den Blattern Orlowen, Gr.-Duneyken, 
Czycken, Benckkeim, in den Bakneinscknitten zwiscken Kruglanken 
und Marggrabowa fanden sick, eingelagert in oberdiluvialen Sanden und 
Kiesen,bzw.imGesckiebemergelodermitdiesem mekrfack (bisfiinfmal) 
weckseliagernd, diinne Lager von Wiesenkalk oder Seekreide sowie von 
Fayencemergeln mit Planorbis Stromi, PL arcticus, Valvata sorensis und 
V. ajf piscinalis, Sphaerium duplicatum, Pisidium pulchellum, P. Lind- 
stromi, P. Genesi, Unio, Anodonta, Limnaea ovata, Ij. palustris, L. lagotis, 
L. peregra, L. glabra, Pupa muscorum,L. stagnalis, Vertigo parcedentata, 
Succinea Schumacheri(50). Z. T. liegen kier auck ganz diinne Moostorf- 
lager von 10—15cm Starke im Gesckiebemergel, bzw. unter 6— 10m rnack- 
tigem Gesckiebemergel. Die Facies dieser Ablagerungen ist eine sekr 
weckselnde, und ikr mekrfackes Gbereinandervorkommen und ikre 
Wecksellagerung mit Gesckiebemergel, bzw. Gberlagerung durek Ge- 
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schiebemergel beweist, dab diese fossilfiihrenden Ablagerungenun mi t te 1- 

bar am Eisrande sich gebildet haben, der bei haufigen Oszillationen sie 

immer wieder iiberwaltigte und immer wieder Bedingungen fiir neue, 

andersartige Faciesbildungen schuf. Damit stimmt nicbt nur die teils 

hocharktische, teils subarktische Fauna, die auBer diesen Formen auch 

nock eine ganzeAnzahl indifferente Arten, aber keine enthalt, die irgend- 

wie groBere Anspriiche an warmeres Klima machen, sondern auch die 

Flora, die aus Tlmidium cibietinum, Potamogeton filiformis, Scirpus sp., 

Rhynchospora sp., Carex filiformis, Salix sp., Betula nana, Alnus sp. 

(auffallend kleine NiiBchen von Alnus cf. viridis), Ranunculus aquatilis, 

Hippuris vulgaris, Arctostaphylos cf. uva ursi, (bzw. alpina), Tri- 

chostoma rigidulum, Hypnum purum besteht, d. h. aus Arten, die auch 

jetzt oben im Norden an der Waldgrenze vegetieren und durck ihre 

sehr kummerliche, zwerghafte Entwicklung auf sehr ungiinstige 

Lebensbedingungen hindeuten. Es ist die Flora der »kalten Zone«, 

die nur 1—4 Monate Temperaturen von etwa 6—10° besitzt und 

gerade nock gestattet, daB die Fruchte von Betula nana und Alnus 

viridis reifen. 
Diese Flora ist von alien vorker beschriebenen Interglazialfloren auf 

das bestimmteste unterschieden und beweist, daB am Inland- 

eisrande zur Diluvialzeit tatsachlich sehr ungiinstige Klimabedin- 

gungen gekerrsckt kaben, die mit den durch die warmen Interglazial¬ 

floren bewiesenen Klimabedingungen vollig unvereinbar sind. Die 

einen scklieBen die anderen aus—und man kanndanach — und nack 

den ebenfalls mit Oberem Geschiebemergel wechsellagernden 

Dryasfloren Schleswig-Holsteins — nickt mehr bekaupten, 

daB sick das Inlandeis in die Verbreitung der keutigen Flora 

kinein erstreckt hat. 

Wo Betula nana midi Alnus viridis so kiimmerlicke Friickte produzieren, 

gedeiken nickt Sommerlinde, Bucke, Eiche, Hasel und Steckpalme und 

umgekehrt, ebenso wenig wie Corbicula fluminalis und Helix cantliensis 

usw. zusammenleben mit Planorbis arcticus und P. Stromi. Durch diese 

Fauna und Flora und ihre Lagerungsverhaltnisse ist also erwiesen, daB 

ganz unabhangig von den groBen Interglazialzeiten auch kleine Inter- 

stadialzeiten bei kurzen Oszillationen des Inlandeisrandes vorkamen, 

in denen sick ein zwar nickt ganz armes Tierleben, aber eine sehr armlicke 

und verkiimmerte Flora auf dem eisfrei gewordenen Gebiete an- 

siedelte, und daB diese vielfack sich wiederkolenden Interstadiale z. T. 

dock so lange Zeit dauerten, bis sich 10—15 cm starke Torfschichten 

■ gebildet katten. 

Schlufi. 

Durch die vorstehenden Ausfuhrungen ist nun m. E. vollgiiltig er¬ 

wiesen, daB unter den obersten Glazialablagerungen des norddeutscken 

Flachlandes (Oberem Geschiebemergel und dem ikn faciell vertretenden 
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Geschiebesand mit groBen Blocken) vom mittleren Jutland durch ganz 

Schleswig-Holstein, Nordhannover, Mecklenburg und die Mark, sicher 

bis in die Berliner Gegend, hochstwahrscheinlich bis in den siidlichen 

Flaming und in die Gegend von Klinge eine gleichaltrige, machtige Folge 

von Torfen, Diatomeenablagerungen, SiiBwasserkalken usw. mit durch- 

aus gemaBigter, aber diluvialer Fauna und durchaus gemaBigter Flora 

vorhanden ist. 
Die Existenzbedingungen dieser Fauna und Flora sind mit den 

klimatologischen Verhaltnissen, wie sie am Inlandeisrande erwiesener- 

maBen geherrscht kaben (Yoldiatone, Dryastone, Interstadialablage- 

rungen OstpreuBens), vollig unvereinbar; Stechpalme, Sommerlinde, 

Esche, Buche, Ahorn, Hasel usw., sowie die in Europa ausgestorbenen 

Arten Brasenia purpurea und Dulichium spathaceum, ferner z. T. die in 

Deutschland ebenfalls ausgestorbenen Belgrandien sind darin enthalten, 

und die Machtigkeit der mit ihnen in Verbindung stehenden Yer- 

witterungszonen und der als Korrelat dazu in ihnen angehauften SiiB- 

wasserkalklager deuten hier auf eine sehr lange Dauer dieser glinstigen 

Klimabedingungen bin. 

Diese Ablagerungen werden allesamt von sehr machtigem Glazial- 

diluvium unterteuft, unter welchem an einer ganzen Anzahl Orte direkt 

ein alteres, ebenso sicher belegtes Interglazial gefunden ist. 

Wir haben hier also eine Eisrandschwankung, die schon nach den 

stratigraphischen Ergebnissen der direkten Beobachtung von siidlich 

des 52. bis nordlich vom 57. Breitengrad sich erstreckt hat, nach den 
durch die Flora erwiesenen Klimaverhaltnissen (warmes, ozeanisches 

Klima bis in dieLausitz!), aber noch viel weiter nordlich zuriickgegangen 

sein muB. 

Diesegr oBe Inlandeisschwankung, die durch unter Oberem Geschiebe- 

mergel liegende Diatomeenablagerungen, SiiBwasserkalke und Torfe belegt 

ist, laBt sich ebenso durch Pommern, Posen und WestpreuBen bis an 

die auBersten Grenzen OstpreuBens (Purmallen, Lobau) nachweisen und 

andererseits bis an den Bhein-Hernekanal. In Schleswig-Holstein liegt 

sicher unter diesem so belegten limnischen Interglazial einderselben 

warmen Klimaperiode angehoriges marines Interglazial warmen Charak- 

ters (Austernbanke usw.); das aus derselben Periode angegebene marine 

Interglazial des unteren Weichselgebietes dagegen ist noch unbewiesen 

und muB bis auf weiteres als sehr zweifelhaft angesehen werden. 

Durch die obigen Untersuchungen ist ferner erwiesen, daB in einem 

alteren Abschnitt des Diluviums eine durch ihre Zusammensetzung und 

durch die Fiihrung einiger jetzt viel siidlicher lebenden Arten, sowie einer 

ausgestorbenen Form (Tapes aureus eemiensis) auBerordentlich charak- 

teristische marine Fauna sich von Holland durch ganz Schleswig-Holstein, 

fiber Bligen, durch ganz WestpreuBen bis in die Gegend von Ostro- 

metzko und Argenau und bis ins nordliche OstpreuBen bis nordlich von 

Heilsberg verfolgen laBt. 
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Diese Fauna wird da, wo sie anstehend gefunden ist, fast liberall 

(abgesehen von Ostrometzko-Argenau) von sicherem und sehr mach- 

tigem Glazialdiluvium nnterteuft und bei Hamburg-Lauenburg, Griinen- 

thal sowie im siidlichen WestpreuBen von sicherem Unteren Ge- 

schiebemergel uberlagert, wie ja auch die Lagerungsverhaltnisse am 

Ristinge Klintusw., trotz der Schollennatur der dortigen Yorkommnisse, 

einen Zweifel daran, daB diese Fauna vom Unteren Geschiebemergel 

uberlagert wird, kaum noch aufkommen lassen. 

Die wurzellosen, verschleppten Schollen dieser Eemfauna bei Dom- 

machau, Neudeck und Heilsberg beweisen, daB das Anstehende, aus 

dem diese Schollen ausgepfliigt sind, weiter nordlich liegen muB; — 

gerade von diesen verschleppten, nordlichen Schollen ist es aber durch 

das zahlreiche, primar zwischen den Fossilien und imSchicht- 

verband damit unter den Fossilien liegende — nicht eingepreBte 

— nordische Material erwiesen, daB diese verschleppten, urspriinglich 

im Ostseegebiet gelegenen Schollen sicher interglazial, nicht 

praglazial sind. Es ist also damit erwiesen, daB im alten 

Diluvium ein Meeresteil von Holland liber die cimbrische Halbinsel und 

Riigen sich durch das Weichseltal bis in die Gegend von Thorn und bis 

nordlich Heilsberg erstreckt hat, daB also die Hypothese von dem im 

alteren Diluvium 500—800 m hoher liegenden Norddeutschland fur sehr 

groBe und entscheidende Gebiete jedenfalls nicht haltbar ist und den 

sicheren Tatsachen widerspricht. 

Siidlich von dem Gebiet dieser altdiluvialen Transgression und 

groBtenteils noch unter diesen transgredierenden marinen ^chichten 

liegen nun noch interglaziale SiiBwasserbildungen, die in groBen Teilen 

Norddeutschlands, sowohl im Westen wie im Osten, durch die Fiihrung 

der echten Paludinct diluviana, von Litoglyphus naticoides und Valvata 

naticina ausgezeichnet sind. 

Es ist also hieraus und aus den vorbeschriebenen Verhaltnissen des 

letzten Interglazials sicher, daB von der Mitte der ersten Interglazialzeit 

liber die Zeit der ganzen zweiten Vergletscherung, stellen- 

weise bis etwa zur Mitte der zweiten Interglazialzeit eine nicht unbe- 

trachtliche Senkung im Gebiete Nordhollands, Schleswig-Holsteins und 

des unteren Weichseltals bis oberhalb Thorn stattgefunden hat, die 

groBe Teile dieses Gebietes unter den Meeresspiegel brachte. 

Auf diesen marinen Horizont der Eemfauna als Erosionsbasis, also 

auf annahernd gleiche Niveau verhaltnisse wie heute, deuten auch mit 

aller Bestimmtheit die >>interglazialen<< Terrassen der Saale, die von 

altestem Glazialdiluvium unterteuft sind, fast rein siidliches Material 

fiihren und von dem Geschiebemergel der zweiten, sogenannten Haupt- 

vereisung bedeckt werden, im iibrigen in Gefallsverhaltnissen, GroBe, 

GroBe ihrer Gerolle und GroBe der durch sie dargestellten Erosionsarbeit 

zum mindesten den postglazialen Terrassen gleichstehen. 
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SiidlicheFluBschotter mit verschwindendem nordischen Material finden 

sich auch olme Beziehung zu einem heutigen FluBsystem vom Schmiedeberg- 

Grafenheinichener Plateau durch den ganzen Flaming und die Lausitz 

und lassen sich z. T. bis in die Gegend von Berlin verfolgen, wo sie mit 

dem Paludinenhorizont in Verbindung treten, wahrend sie in 

der Senftenberger Gegend auf einer ganz auBerordentlich intensiv ver- 

witterten und verlehmten, alteren Grundmorane aufruhen. Ob diese 

siidlichen FluBschotter alle demselben Interglazial angehoren, ist bisher 

nicht erwiesen, z. T. sogar sehr unwahrscheinlich; es werden sich wohl in 

beiden Interglazialzeiten ahnliche Verhaltnisse dort herausgebildet haben. 

Was endlich die Intensitat und Tiefgriindigkeit der interglazialen 

Verwitterungserscheinungen in den alteren glazialen Ablagerungen an- 

betrifft, so ist diese auf fallen der- oder vielmehr bezeichnenderweise die- 

selbe von Nordschleswig (Sylt, Fohr) durch ganz Schleswig-Holstein, 
Nordhannover, Mecklenburg und die Mark bis in die Lausitz, bis in die 

Senftenberger Gegend! — 13 mbis gegen 20 m, z. T. noch rnehr, betragt 

die Tiefe dieser alten Verwitterungsschicht, die groBenteils auf das auf- 

falligste an den siidalpinen Feretto erinnert. Mehrfach sind in dem¬ 

selben Profile zwei derartige Verwitterungszonen unter einander 

nachgewiesen!! 

Dadurch, daB nun im mittleren Elbegebiet und in Schlesien der Nach- 

weis gefiihrt ist, daB zwischen die Ablagerung des LoB und den Absatz 

des alteren Diluviums sich iiberall eine Zeit sehr intensiver Denudation 

und Erosion einschiebt, die das altere Diluvium an manchen Stellen 

fast zers^ort, an den meisten Stellen aber stark verringert und den 

alteren Geschiebemergel, bzw. dessen obere Schichten oft in eine Stein- 

sohle verwandelt hat, ist auch erklart, warum die Verwitterungszonen 

im alteren Diluvium so relativ selten zu finden sind und auch er¬ 
wiesen, daB der LoB nicht interglazial sein kann, sondern zeitlich glazial 

sein muB, und soweit er flachenhaft und oberflachenbildend auftritt, 

der letzten Vergletscherung entspricht. Damit ergibt sich derm auch 

die Moglichkeit, die im rheinischen LoB beobachteten Verlehmungs- 

zonen, die den jiingeren LoB vom alteren trennen und in letzterem 

drinliegen, in Verbindung zu bringen mit den beiden interglazialen 

Verwitterungszonen, die in Schleswig-Holstein, Nordhannover und der 

Mark nachgewiesen sind, wie das ja fiir den LoB der Altenburger Gegend 

mit Hilfe dieses Mittels schon gegluckt ist. 

DaB die mittlere, bisher sogenannte >>Haupt <<vereisung wirkhch 

erheblich wesentlicher und ausgedehnter gewesen ist, als die erste 

und letzte, dafiir laBt sich nicht nur kein Beweis finden, sondern im 

Gegenteil — es deuten gewisse Anzeichen darauf hin, daB die erste 

Vereisung vielleicht noch etwas (wenigstens lokal) ausgedehnter und 

machtiger gewesen ist, als die anderen. 

Die oberste, alteste Terrasse des Wesergebietes ist bei weitem die 
machtigste; in der Gegend siidlich von Halle-WeiBenfels geht die Grund- 
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morane der untersten Vereisung vielleicht noch etwas weiter siidlich 

als die der zweiten Vergletscherung; das unter der Eemzone, bzw. unter 

dem Paludinenhorizont liegende Glazialdiluvium ist stellenweise 

(Berlin! Tondern) sehr betrachtlich machtig und wesentlich mach tiger 

als das dariiberliegende, mittlere Glazial; — fehlt dafiir aber in der 

Gegend von Ostrometzko-Argenau ganz. Erste und zweite Vereisung 

miissen also im wesentlichen gleich erheblich gewesen sein1). Die letzte 

Vergletscherung liberschreitet zwar nirgends die Aller und Ohre und 

geht nur bis an die Siidgrenze der Mark und Posens, ist dafiir aber im 

Osten stellenweise ganz besonders machtig entwickelt, und im Vergleich 

mit den sonst von den diluvialen Vereisungen bedeckten Gebieten spielen 

die im Westen und Siiden Norddeutschlands von der letzten Verglet¬ 

scherung freigelassenen Landstriche keine wesentliche Kolle mehr. —• 

Auch die letzte diluviale Vereisung steht —in Deutschland — ihren 

Vorgangern nicht so sehr wesentlich nach, und die diesbezuglichen 

alteren Annahmen beruhen im wesentlichen auf den inzwischen als 

vollig falsch erwiesenen Voraussetzungen von dem sehr gering mach- 

tigen >>Oberen<< und dem kolossalen >>Unteren<< Geschiebemergel. 

DaB die so verschiedene Machtigkeit des Diluviums, das liber dem 

jiingeren, so gleichartig von Nordjutland bis in die siidliche Mark und 

bis OstpreuBen verbreiteten Interglazial liegt, speziell die so ungleiche 

Machtigkeit des Oberen Geschiebemergels, kein Grand sein kann, an der 

Gleichaltrigkeit dieses jiingeren Interglazials zu zweifeln, ergibt sich 

aus der einfachen Uberlegung liber die Bildungsweise der Grundmoranen. 

Diese konnen der Art ihrer Entstehung nach nicht mit der GleichmaBig- 

keit eines marinen Horizontes den Untergrund iiberziehen. Sie haufen 

sich machtig an in vorhandenen Senken und sind auf ein Minimum 

reduziert iiber den Hohen, abgesehen von dem fundamentalen Unter- 

schied der Ablagerung je nach der Nahe des Exarations- und des Akku- 

mulationsgebietes. Wahrend in der Nahe des baltischen Hohenruckens 

das Diluvium 200 — >> 300 m Machtigkeit erreicht, ist es im mittleren 

Schweden, in Oeland und inEstland auf groBe Erstreckung fast vollig aus- 

gefegt, und der blanke archaische Fels, bzw. silurische Kalk liegt dicht unter 

der Oberflache — in Gebieten, in denen die Inlandeisdecke erheblich 

langer gelegen hat als in Norddeutschland. Derartige, aber mehr lokale 

Exarationsgebiete, in denen das gesamte Diluvium auffallig gering 

machtig ist, kommen auch noch in Norddeutschland vor, z. B. in der 

D Piir die Entscheidung, welches die »Haupt «vergletscherung gewesen ist, 
ware es ausschlaggebend, wenn es sich feststellen lieBe, zu welcher Eiszeit die in 
SO.-England auftretenden Moranen mit norwegischen und baltischen Geschieben 
gehoren (vgl. die betr. Studien von Milthers !, der diese hochst wichtigen Tat- 
sachen festgestellt hat!) Auch Gottsche hat festgestellt, daB Gescliiebe des 
Siidwestbaltischen Untereocans (Untereocane Aschentuffe = »Cementstein«) in Siid- 
ostengland als Gescliiebe vorkommen (personliclie Mitteilung an micli, 3 Tage 
vor seinem Tode). 
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Liibiscken Mulde, wakrend dickt daneben sckon 238 m macktiges 

Diluvium liegt. 

Trotz eingekendsten Bemiikens aber kaben sick weder aus dem 

Studium der stratigrapkiscken Verkaltnisse, nock aus dem der Inter- 

glaziale und der Verwitterungszonen, nock aus dem der Terrassen- 

bildungen auck nur die geringsten Anzeicken dafiir ergeben, daB in 

Norddeutsckland mekr als drei Vereisungen vorkanden gewesen 

sind. Samtlicke kritisck durckgearbeitete und mit Tatsacken belegte 

Beobacktungen und Erwagungen deuten tibereinstimmend auf drei 

Vereisungen und zwei Interglaziale, mekr sind nickt zu 

finden, und auf weniger lassen sick die vorkandenen Tat¬ 

sacken, okne iknen offenbare Gewalt anzutun, nickt redu- 

zieren! 

Altere Glazialablagerungen als die nickt weiter gkederbaren unter 

der Eemzone und dem Paludinenkorizont sind iiberkaupt nickt nack- 

zuweisen; die Terrassen, die alter sind als das altere Interglazial, sind 

sckon sicker praglazial und steken weder mit irgend welcken Glazial- 

bildungen in Verbindung, nock fiikren sie nordisckes Material — die 

erste (Giinz) Eiszeit der Alpen ist in Norddeutsckland nickt 

vorkanden, ebensowenig das postglaziale Biiklstadium! 

Von den Monoglazialisten aber und ikren sckwankenden Mitlaufern, 

die alle zwei Jalire ikre Ansickt iiber die Zakl der Eiszeiten und iiber 

die Bedeutung der Interglazialzeiten und der Intergla.zialablagerungen 

andern, muB nun verlangt werden, daB sie sich in Zukunft nickt weiter 

in allgemeinen Spekulationen fiber die theoretiscke und >>pkysikaliscke« 

Unmoglickkeit der beobachteten Verkaltnisse, iiber die diluvial viel 

kokere Lage Norddeutscklands und angrenzender Gebiete, fiber unregel- 

maBig wechselnde Hebungen und Senkungen oder staffelformig er-^ 

folgende Einbriicke Norddeutscklands und der Atlantis, fiber Ab- 

sperrung oder Verbindung der Interglazial- und Praglazialmeere mit 

der >>kalten Nordatlantis<<, fiber das VorstoBen des Inlandeises mitten 

in eine sekr gemaBigte Vegetation, fiber das mock ungeniigend be- 

kannte<< Klima der Diluvialzeit, fiber Versckiebung des Pols und der 

Polarnackt und aknlicke unbeweisbare oder den sickeren Tatsacken 

Aviderspreckende Hypotkesen ergeken, sondern daB sie nun ikrerseits 

die erwiesenen Tatsacken als solcke anerkennen und nickt die klarsten 

und augensckeinlicksten, stratigrapkiscken und petrograpkiscken Tat¬ 

sacken durcli Hyperkritik und die gezwungensten Umdeutungen aus 

der Welt zu sckaffen sucken (Umdeutung einwandfreier, von alien vor- 

urteilsfreien Eackgenossen anerkannter Moranen in >>steingemisckten 

Tom oder in >>Abkangssckutt << im tisckplatten Gebiet, wo keine kokeren 

Gekange da sind, usw.). 

Ffir diejenigen, die die interglaziale Natur der kier als limnisckes 

Interglazial II zusammengefaBten Bildungen nock ferner bestreiten 
wollen, soAveit diese Bildungen nickt unter Gescliiebemergel, sondern 
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Gliederungstabelle des norddeutschen Diluviums. 
5. Oberes Glazial-Diluvium 3. Mittleres Glazial-Diluvium 1. Unteres Glazial-Diluvium 

4. “ Interglazial II. 2. Z&v* Interglazial I. 
(Als Gegensatz zum marinen Interglazial sind unter limn. Interglazial alle SiifJwasserablagerungen, Flufischotter, 

Praglazial. 
Torfe, Seekreiden usw. zusammengefafit.) 

G—- 

1. Schleswig-Holstein. 

Holtenau-Kiel 
Ob. G. D. 18—45 m 

Verwitterungszone, limn. 
Interglazial II 6—12 m 

Miltl. G. D. 26 m 
art. Wasserhorizont 95 m 

Uni. G. D. 
Miociin 

Griinenthal 
Lutjenbornholt-Beldorf 

Ob. G. D. 3—6 m 
limn. Interglazial II, 

V erwiiterungszone 

Mini. G. D. 10 m 
Eemzone Interglazial I 

Siiderstapel 
Ob. G. D. 5—S m 

Verwitterungszone, limn. 
Interglazial II 8—9 m 

Mini. G. D. >40 m 
marine Tone (Eemzone?) 

schwarzo Tone 
(Lauenburger Ton?) 

Elmshorn 
Ob. G. D. 16 m 

Venvitterungszone, limn. 
Interglazial II 21 m 

Miltl. G. D. 11—22 m 
Verwitterungszone 10 m 

Unt. G. D. > 10 m 

Glinde-Utersen 
Ob. G. D. 2,5 m 

limn. Interglazial 11, 
kalkfreie Zone 

marines Interglazial II 

Mini. G. D. 20 m 
Tertiiir 

Schulau 
Ob. G. D. 2,5 m 

limn. Interglazial II, 
Verwitterungszone 13 m 

im Mini. G. D. 95 m 
Tertiiir 

Dockenhuden- 
Nienstedten 

Verwitterungszone 10,6 m 

Mini. G. D. 21—33 in 
marines Interglazial 1 

Schwarze Tone 122 bis 
141 m (Lauenburger Ton) 

Uni. G. D. 8 m 

Hamburg 
Ob. G. D. 2,5 m 
limn. Interglazial II 

Mini. G. D. > 50 m 
marines Interglazial I, \ 

(Eemzone) \ 170 m 
schwarze Tone ( 

(Lauenburger Ton) J 
Unt. G. D. 43 m 

Tarbeck 
Ob. G. D. 70,5 m 

Verwitterungszone 13 m 

Mini. G. D. 

Lockstedt 
Ob. G. D. bis 5 m 
Sandhorizont 22 in 

Dissau bei Lubeck 
Ob. G. D. 13,5 m 
Wasserhorizont 

7 m 

Mini. G. D. 14—25 m 
limn. Interglazial I 210 m 

Uni. G. D. 

G. D. bis 238 m 

Oldesloe 
Ob. G. D. 20—32 m 
limn. Interglazial II, 

marines Interglazial II 

Mini. G. D. >66m 

„Am Ritzen“ Oldesloe 
Ob. G. D. 12 —>21 m 

limn. Interglazial II 

Ratzeburg 
Ob. G. D. 5—7 m 

Venvittemngszone 12—13 m 

Mini. G. D. > 4 m Mittl. G. D. 45 m 
Wasserhorizont 

XVindschliffgeschiebe 
Uni. G. D. > 5 m 

Schwarzenbeck 
Ob. G. D. 6—41 m, 

Verm.-Zone, limn. Intergl. II 
12 m, 

(marines Interglazial II) 

Mini. G. D. > 25 m bis 75 m 

Lauenburg 
Ob. G. D. 10—12 m 
limn. Interglazial II 

> 4 m. 

Mini. G. D. > 25 m 
marines Interglazial I 

limn. Interglazial I 
Vena. Zone 

Lauenburger Ton > 70 m 
Uni. G. D. 

Gliising u. Tesperhude 
Ob. G. D. 

limn. Interglazial II 

Hinschenfelde- 
Hummelsbiittel 

Ob. G. D. 
limn. Interglazial II 

marines Interglazial II 

Miltl. G. D. 

Fahrenkrug 
Ob. G. D. 4—6 m 

limn. Interglazial // > 4 m 

Tondern Sylt Stensigmoos 
Ristingeklint etc. 
verschleppt, wurzellos. 

Frederic 
Ob. G. D. 12 
limn. Intergla 

10 m 

ia 
-20 m 
ial II 

Siidjutland 
Ob. G. D. 2—5 m 

limn. Interglazial II > 4 m 

Mini. G. D. > 34 m Mittl. G. D. 
Eemzone 

Unt. G. D. >50m 

Verwitterungszone im 
Mittl. G. D. bis 20 m 

limn. Interglazial I 
Unt. G. D. 

Pllociin 

Mini. G. D. 
Eemfaunn. 

Mittl. G. D.> 4 m Mini. G. D. 

Skjerumhede 
Ob. G. D. 57 m 

' Yoldiaton | 
marines Intergl. II J 122 m 

Mini. G. D. 19 m 
(mil Schollen alteren Inter- 

glazials). 
Kreide. 

Stade 
Ob. G. D. 

Gl. D. mil Yoldiaton 
mar. Interglazial (I?) 

Yoldiaton. 
G. D. 

Flestedt 
Ob. G. D. 

limn. Interglazial II 

Liineburg 
Ob. G. D. 3 bis 12 m 

Verwitterungszone 12 m 
limn. Interglazial II 

Mini. G. D. 22 m 
Verwitterungszone 13 m 

im Uni. G. D. 

Vastorf 
Ob. G. D. 22 m 

limn. Interglazial II 
Verwitterungszone 13 m 

Mini. G. D. > 90 m 

2. Hannover. 

Ochtringen 
Ob. G. D. 5 m 

Verwitterungszone 22 m 

Mini. G. D. 22 m 
Verwitterungszone IS m 

Unlere G. D. 20 m 

im Luhetal Unterluss-Oberohe Westerweyhe-UIzen 
Ob. G. D. Oh G. D Ob. G. D. 10 m 

limn. Interglazial II limn. Interglazial 11 limn. Interglazial II 10 m 
‘ 6 -13 m 

Mittl. G. D. Mittl. G. D. 83 m 

Deutsch-Evern 
Ob. G. D. 

limn. Interglazial II 

Romstedt 
Ob. G. D. 

limn. Interglazial II 

Mittl. G. D. 

Honerdingen 
Ob. G. D. 5 m 

limn. Interglazial II 
8 m 

Mittl. G. D. 

Godenstedt b. Zewen Wallensen Alteste Hnuptterrasse Weserterrassen 

Ob. G. D. 
limn. Interglazial II 

Alluvium 
tektonisehe Stoning. 

limnisches Interglazial II 

Mini. G. D. 7—9 m 

Mittlere Terrasse 
Glaziale Fauna 

Siiugetierhorizont 
limnisches Interglazial I 

(Zechc Nachtigall bei Hdxter) 

Untere Terrasse 
limnisches Interglazial 11 

(Hameln) 

Alles kursiv Gedruckte ist Interglazial. 
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3. Rheinland-Westfalen, 

Westfalen. 
Rhein-Hernekanal 

Ob. G. D. 
limn. Interglazial II, 

Verwitterungszone 
Mini. G. D >4m 

Alterer L6Q 
Erosionsdiskordanz 
Verwitterungszone 

Unt. G. D. 

Mors 
Dachsberg, Rayerberg, 

Hulserbcrg usw. 

bei Crefeld Cleve 
Wylerberg 

Toniesberg D urboslar 
Lb 0 

Tegelen Brachter Wald 

Hauptterrasse +• G. D. Hauptterrasse + G. D. Hauptterrasse Hauptterrasse Hauptterrasse Hauptterrasse Hauptterrasse 
glazial gestauchtl limn. Interglazial I limn. Interglazial 1 11,7 m limn. Interglazial l limn. Interglazial I limn. Interglazial I Tegelenstufe 

limn. Interglazial I 
(Tegelenstufe) 

altere helle Schotter 
(Deckenschotter) 

iiStcre belle Schotter 
(Deckenschotter) 

Dlluvialkies iiltere helle Schotter Horizont von Tegelen 
iiltcrer Diluvialschotter 

Diluvialkies 

Eemgebiet 
(Geldern) 

Niederterrasse 
(unterhalh der Terrassen- 

kreuzung) 

Eemzone 
Unt. G. D. 

4. Sachsen. 

Neuhaldensleben Oschersleben Ummendorf-Eilsleben Schwanebeck Halle-WeiBenfels Rabutz Zeitz (Wildschutz) Altenburg-Meuselwitz 

LoQ 1 m LoQ Alluvium „Schotterlehm“ LoQ 3 m (Z. B. Diirstewitz) Ob. G. D.? 6 m LoQ LoQ II 

Verwitterungszone 
Erosionsdiskordanz 

Denudationsdiskordanz Erosionswirkung 
im 

limn. Interglazial 11 > 5 m limn. Interglazial II 

Mittl. G. D. 10,8 m 

Verwitterungszone Verwitterungszone 

Mittl. G. D. 2,5 m 
limn. Interglazial I 

Unt. G. D. 

Mittl. G. D. 2,6 m 
limn. Interglazial I 

Unt. G. D. 

Mittl. G. D. 25 m 
limn. Interglazial 1 > 3 m 

Unt. G. D. 22 m 

Mittl. G. D. 2,5 m Mittl. G. D. 
limn. Interglazial I 

Unt. G. D. 

Hauptterrasse (Intergl. I) 
Unt. G. D. 5 m 
Praglazial 4 m 

Mittl. G. D. 

L6Q I (?) 

LoQ I 

Aschersleben - Frose- Gr. u.Kl.-Quenstedt Klieckcn (Anhalt) Kemberg 
Nachterstedt Halberstadt Ob. G. D. Ob. G. D. 

LoQ. 
Denudations- und 

Verwitterungszone 
Mittl. G. D. 

limn. Interglazial II limn. Interglazial II 
Verwitterungszone 

„lntergl.“ Wirbeltlere im 
Scbotter 

Unt. G. D. 

Mittl. G. D? 
Schotter mit knlter Fauna 

Unt. G. D. 

Mittl. G. D. Mittl. G. D. 

Magdeburger Borde 
(Eintracht Alexander) 

L6Q 
Denudationszone 

Mini. G. D. 
Verwitterungszone 

Unt. G. D. 

Boitzenburg 

Mitt. G. D. interglazial 
verwittert 

marines Interglazial I 
Lauenburger Ton 

5. Mecklenburg und Pommern. 

Parchim Schwaan Hiddensoe Sassnitz Belgard Doberitz 

Ob. G. D. 40 m 
Verwitterungszone 12,5 m 
limn. Interglazial II 2 m 

G. D. 60 m Ob. G. D. 
marin. Interglazial II 
(limn. Interglazial??) 

Ob. G. D. Ob. G. D. 26 m 
limn. Interglazial 11 6,7 m 

Ob. G. D. 34 m 
limn. Interglazial 11 

47 m mittl. G. D. marines Interglazial (I?) Mittl. G. D. 
marines Interglazial 1 

„Cyprlnenton“ Eenifauna 
limn. Interglazial 1 

Unt. G. D. 

marines Interglazial (I?) 
limn. Interglazial 

G. D. 

Mittl. G. D. 
(mit Schollen verschleppter 

Eenifauna!) 

9,5 m Mittl. G. D. 

Lehmhagen Glotzin Zettun 

Ob. G. D. 30 m 
limn. Interglazial II 

Ob. G. D. 11 m 
limn. Interglazial II I m 

Ob. G. D. 
limn. Interglazial 1,5 m 

Mlttl. G. D. 45 m 

Niepars 
G. D. 47 m 

limn. Interglazial II (?) 
G. D. 

6. Mark Brandenburg und Schlesien. 

R ixdorf 
Ob. G. D. bis 10 m 
Rixdorfer Wirbellier- 

horizont 

Mittl. G. D. etwa 40 m 
Paludinenbank and Ver¬ 

witterungszone 20 m. 
Unt. G. D. > 54 m 

Phoeben 
Ob. G. D. 5 m 

limn. Interglazial II 

Mittl. G. D. etwa 40 m 
Paludinenbank 
(— 16 m N. N.) 

Unt. G. D. >■ 50 m 

Berliner Umgebung 
Ob. und 

Mittl. G. D. 
Paludinenhorizont 7—20 m 

(etwa — 10 m N. N.) 
Unt. G. D. bis > 147 m Tlefe 

(davon stellenweise 90 m unter- 
ster Gesehiebemergel. In 140 m 
Tiefe Tonmergel mit Plsidium 

Hcnslowianum 1) 

Beelitzhof (Wansee) 
Ob. G. D. 5—30 m. 

Inierglaziale Verwitterungszone 
7—14 m und limn. Intergl. II 

Mini. G. D. 

Rudersdorf 

Mini. G. D. > 30—60 m 
Paludinenbank 

in —5 bis —21 m N. N. 
Unt. G. D. > 18—79 m 

Pritzerber See, Hohenferchesar 

G. D. 0,5—2,5 m. 
Kies mit den Rixdorfer Wirbel- 

tieren 6 m 
limn. Interglazial II (Torf) 

Motzen 
Ob. G. D. 5—6,5 m 
limn. Interglazial II 

Mittl. G. D. mit 
Paludina diluviann 

Kohlhasenbruck 
Ob. G. D. 

limn. Interglazial II 

Mittl. G. D. 

Gegend von Belzig 
Ob. G. D. 

limn. Intergl. (II?) (5—30 m) 

Gr.-Drewitz-Guben 
Ob. G. D. 10 m 

limn. Intergl. 11 (10,5 m) 

Klinge 
G. D. 1,5—2,5 m 

limn. Interglazial (II?) 

Alt Geltow 
Ob. G. D. 3 m 

limn. Interglazial II 

Korbiskrug 
1,5 m Ob. G. D. 

limn. Interglazial II 

Rathenow 
Ob. G. D. 5—6 m 
limn. Interglazial 11 

Vevais-Wrietzen 
Ob. G. D. 2 m 

limn. Interglazial 11 (5 m) 

Mini. G. D G. D. Mittl. G. D. Mittl. G. D. 

Frankfurt a. O. 
Ob. G. D. etwa 25 m 

limn. Interglazial II 
(Verwitter. Zone) 

G. D. Mitt. G. D. > 50 m 
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Glindow 
Ob. g. D. 

Intergl. Verwitterungszone 

Mittl. G. D. 

Dahme Wendefeld (Gransee) Hardebeck Flaming Senftenberg Ingramsdorf 
Ob. G. D. 30 m Ob. G. D. 28 m Ob. G. D. 6,8 m % Ob. G. D Ob. G. D. 2—5 m 

Interglaiiale Verwitterungs¬ 
zone 6 m 

Inierglaziale Verwitterungs¬ 
zone 3 m 

Mittl. G. D. 56 m 
Miocan 

Rupelton 73 m 
4 m Verwitterungszone 

im alteren Diluvium 

Verwitterungszone und 
sudliche Kiese 

G. D. 

Sudliche Kiese. 
Verwitterungszone im 

(?) Unteren G. D. 
11—14 m 

Mittl. G. D. stark denudiert 
limn. Interglazial I and 

Verwitterungszone 
Unt. G. D. 

Rauske 
LoQlehm 

Mini: G. D. 
limn. Interglazial I mit 

Wirbeltieren und Verwitterungs- 
zone. 

Unt. G. D. 

7. WestpreuBen und Posen. 

Posen 
Ob. G. D. 

Rixdorfer Wirbeltierhorizont 
limn. Interglazial II 

Zalesie 
Ob. G. D. 4—7,5 m 
Rixdorfer Horizont 

Suchau 
Ob. G. D. 8 m 

2 m limn. Interglazial II 

Tucheler Heide 
Ob. G. D. 

Rixdorfer Horizont; 
limn. Interglazial II 

Argenau Ostrometzko Unislaw-Kulm Fischau (Posilge) 

Mittl. G. D. 6 m Mittl. G. D. Mittl. G. D. Mittl. G. D. 
Eemfauna, 

Tertiar 

Mini. G. D. 
Eemfauna; limn. Intergl. 1 

Priiglazlal bez. Tertiar 

49-58 m G. D. 
limn. Interglazial I 

(+ 40 m N. N.) 
15—28 m Unt. G. D. 

18 m G. D. 
14 m limn. Interglazial I 
(— 40 bis — 50 m N. N.) 

Unt. Gl. D. 

Graudenz 
Ob. G. D.>5m 

Interglazial II 
Verwitterungszone 

Mittl. G. D. 30 m 

Druschin 
12 m Ob. G. D. 

2,5 m limn. Interglazial II 

Schoenwalde- 
Graudenz 

Ob. G. D. 
limn. Interglazial II 

Verwitterungszone 

Riesenburg Altmark bei Troop Budisch Dorotheenhof- 
Stargard 

21 m Ob. G. D. 
4 m limn. Interglazial II (?) 

Mittl. G. D. 

Sobbowitz 
33 m Ob. G. D. 

2 m limn. Interglazial II 

Interglazial I limn. 
(+ 5 bis — 10 m N. N.) 

Unt. G. D. 56 m 
Tertiar 

36 m Mittl. G. D. Mittl. G. D. 75 m G. D. 
limn. Interglazial (I ?) 

65 m G. D. 
6,2 m mar. Interglazial I 
18 m limn. Interglazial I 

10 m Unt. G. D. 

58 m G. D. 
12 m Verwitterungszone 

13 m G. D. 

16—60 m. Mittl. G. D. 

Bankau-(Danzig) Stuhm Marienburg- Neuenburg- Gransee Unteres Weichselgebiet Elbing Z1 otto WO 

17,3 m Ob. G. D. Dirschau Ob. G. d. Jungglazial, 2 Moriinen mit (Vogelsang Succase, 1,5—3 m; ob. G. D. 
16 m limn. Interglazial II 

44 m Mittl. G. D. 90 m Ob. + Mittl. G. D. 
9,5 m Eemzone 

(—40 bis — 50 m N. N.) 
Interglazial I 

24,5-56 m Ob. G. D. 
limn. Interglazial II 4 —13m 

Verwitterungszone 
(— IQ bis — 19 m N. N.) 

Mittl. G. D. 50—70 cm 
Kreidc 

limn. Interglazial II 
Mittl. G. D. 

groOem Interstadium 13—22 m 
Interglazial 11, 30—32 m (limn.) 

Altglazial (zwcl Moriinen mit 
groOem Interstadium und sekun- 

diiren Eemfossilien) 60—70 m 
Friihglazial > 14 m; 

die Eemzone 
muD noch darunterkommen I 

wurzellos! Reimannsfelde) 

Yoldientone, Cvprlnentone, 
Cardiensande, Dreyssensien- 

und Paludinenschichten 
Verwitterungszone 

3,5—8—17 m limn. 
Interglazial II 

Mittl. G. D. 

Gnewau 
2,5 m Ob. G. D. 

4 m limn. Interglazial II 

Mittl. G. D. 

Cettnau (Putzig) 
1,5 m Ob. G. D. 

2 m limn. Interglazial 

Gruppe Menthen Domachau 
Rondsen usw. Ob. G. D. Wurzellos, verscbleppt 

Ob. G. D. (Terrassenklese) ,,Unterer“ Kies mit 

Rixdorfer Horizont Rixdorfer Fauna Eemzone. Unt. G. D. 

(umgelagert) als Scholle Im 
Ob. G. D. 

Mittl. G. D. 

Neudeck 
Wurzellos verscbleppt 

Ectnfauna 

8. OstpreuBen. 

Mehlsack Draulitten Wohnsdorf Christburg Neudamm Domblitten Angerburg 
35—39 m G. D. 44 m G. D. 25 m G. D. 3 m G. D. 1—1,5 m G. D. 66 m G. D. 

Yoldiaton 2—11 in 5 m limn. Interglazial 11 5 m limn. Interglazial II? Rixdorfer Wirbeltier- 6 — 7 m limn. Intel gl. 11 3 771 Verwitterungszone 
(+ 22 bis 33 m N. N ) (_ 2 bis - 7 m N.N.) horizont G. D. 

22—29 m G. D. 
Limn. Intergl. 14,5 m 

30,5 m Yoldiaton 
(+ 34 bis + 64 m N. N.) 

10 m G. D.? 
1,1 m Eemfauna 
(- 3 m N. N.) 

Interglazial II 
81 m G. D. 

limn. Intergl. 12—21 m 
-9 bis - 21 m bez. -7 bis - 28m Warniken Heilsberg 

N. N.) 21 m G. D. 3 m G. D. Paludinenhorizont Eemfauna 
7 —10 m G. D. (wurzellos, verschleppt) (wurzellos, Verschleppt) 

Lotzen 
22—42 m Ob. Diluv. 

bis 112 m Geschiebe- 
mergel des mittl. Diluv. 

von 160—16S m untersier 
Gesehicbemergel 

(_ 38 bis - 46 m N. N.) 

Rastenburg Widminnen Tapiau Allenberg Insterburg Purmallen-Memel 
82 m G. D. 56 m G. D. 23 m G. D. 34 m G. D. 10 m Ob. G. D. 

I m limn. Intergl. II 
48 m Mittl. G. D. 

m limn. Interglazial I in Moostorf 3,5 m G. D? 15 77i limn. Intergl. (I?) 1,5 limn. Intergl. (I?) 
77 m G. D. 32 m G. D. 21,7 m limn. Intergl. (I?) 

18 m G. D. 
20 m G. D. 49 m G. D. 
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C. Gagel — Die Beweise f. eine mehrf. Vereisung Norddeutschlands usw. 501 

nur unter Geschiebesand liegen, d. h. also bei der iiberwiegenden 

Mehrzahl der jiingeren Interglaziale in Nordosthannover, in Schleswig- 

Holstein und in der Mark Brandenburg, erwachst nun also vor allem 

die Pflicht, die bisher festgestellten Tatsachen, die nicht mehr zu 

bestreiten sind, auf andere Weise wirklich zu erklaren, d. h. also 

nachzuweisen, 1) wie diese Geschiebesande (zum erheblichen Teil mit 

groBen, geschliffenen Geschieben) postglazial entstanden und 

liber die Interglaziale hiniibergekommen sind, 2) in welchem Zeit- 

raum der Postglazialzeit sich diese warmen Floren und Faunen mit 

noch sicher diluvialen Organismen (Rhinoceros, Belgrandia, Brasenia, 

Dulichium usw.) gebildet haben und abgelagert sind und wie sie in 

die sonst bekannte Keihenfolge der Postglazialablagerungen: 

Yoldiazeit, Ancyluszeit, Litorinazeit, bzw. Kieferzeit, Eichenzeit, 

Buchenzeit hineingebracht werden sollen (S. 353). 

Mit der bloBen Behauptung: diese Bildungen seien nicht inter- 

glazial sondern postglazial (Winterhude, Lauenburg, Kuhgrund), ist 

es nicht gethan. 

Wenn die Monoglazialisten und ihre schwankenden, haltlosen Mit- 

laufer auch nur die Halfte ihrer Kritik und Hyperkritik, die sie so 

ganzlich unfruchtbar den Interglazialen und deren Lagerungsverhalt- 

nissen angedeihen lassen, an ihre eigenen Beobachtungen, die in 

der Kegel sehr mangelhaft und anfechtbar sind, und an die Grundlagen 

ihrer eigenen theoretischen Anschauungen legen wollten, statt das 

sicher und einwTandfrei Festgestellte immer und immer wieder anzu- 

zweifeln und >>fortzuerklaren<<, so waren unsere Kenntnisse liber die 

Zusammensetzung und Gliederung des Diluviums schon wesentlich 

weiter fortgeschritten. —Ein groBer Teil der anscheinend oder an- 

geblich vorhandenen Unsicherheit in derFrage derZahl und des Alters 

Mer Interglaziale ist in die an sich klaren und einfachen Verhaltnisse 

erst ktinstlich durch falsche Parallelisierungen und durch gewaltsame 

Umdeutungen an sich einwandfreier und klarer Beobachtungstatsachen 

hineingebracht worden. 

Es ist m. E. selbstverstandlich, und ich bin mir selbst dariiber 

nicht im Unklaren, daB dieser erste Versuch, alle fur die Gliederung 

des Norddeutschen Diluviums verwertbaren Argumente: Interglaziale, 

Verwitterungszonen, Terrassen aus der schier uniibersehbaren und sehr 

ungleichwertigen Literatur herauszuschalen und nach einem einheit- 

lichen Gesichtspunkt zu verarbeiten, mit allerlei Unvollkommenheiten 

belastet ist, und daB rnanche der hier vorgenommenen Parallelisie¬ 

rungen und vorgetragenen Anschauungen wohl noch einer Revision 

bediirftig sind. Nachdem jetzt aber durch mehr als 40 Jahre eine 

solche Fiille von Einzelbeobachtungen liber das Norddeutsche Diluvium 

^usammengebracht ist, ohne daB — abgesehen von F. Wahnschaffes 
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>>Oberflachengestaltung des norddeutschen Flachlandes« — ein Versuch 

gemacht ware, den immer wiederholten Angriffen der Monoglazialisten 
a lies dasjenige geschlossen entgegenzuhalten, was wir an tatsachlichen 

Argumenten gegen ihre Anschauungen wirklich sclion besitzen, und 

da eine ganze Anzabl der wichtigsten Arguments bierfiir z. T. in 

schwer zuganglichen — z. T. danischen — Spezialarbeiten vergraben 

nnd wenig bekannt geworden sind, so babe ich geglaubt, einmal den 

Versuch wagen zu sollen, aus alien diesen Spezialbeobachtungen ein 

einheitliches Bild zu schaffen. Zum mindesten soli es zur Kritik 

und damit zu weiterem Fortschritt AnlaB geben. 

Dahlem, 25. April 1913. 

(Ein Nachtrag folgt im nachsten Heft!) 

Kritik der aufieralpinen Interstadiale. 
Von 0. v. Linstow (Berlin). 

Verzeichnis der besprochenen Ortlichkeiten. 

I. Dane mark. Brorup S. 507. Ejstrup S. 507. Esbjerg S. 507. Hove 
S. 508. Hostrup S 508. Selbjerg S. 508. Skaerumhede S. 509. Vendsyssel S. 509. 

II. Deutschland. Bitterfeld S. 510. Burg S. 511. Deuben S. 512. Elbing 
S. 513. Fleestedt S. 514. Halbe S. 514. Hameln S. 514. Hoxter S. 515. Honer- 
dingen S. 516. Itzehoe, Rensing und Innien S. 516. Kaiser - Wilhelm - Kanal 
S. 516. Klinge S. 517. Klosterlein S. 517. Korbisdorf und Bedra S. 518. Liibeck 
und Oldesloe S. 518. Llinebnrg S. 519. Liitjen-Bornholt S. 519. Marienwerder 
S. 520. Masuren S. 520. Mehlsack S. 521. Nindorf S. 522. Oeynhausen S. 522. 
Purmallen und Gwilden S. 523. Rheingebiet S. 524. Rixdorf S. 524. SaBnitz 
S. 525. Stade S. 526. SuBenborn S. 529. 

III. England. Hoxne S. 529. Mundesley, Bacton und Ostend S. 530. 
IV. Schottland. Cleongart S. 530. Woodhill Quarry S. 531. 
V. S eh we den. Alnarp S. 531. Bjeresjoholm S. 531. Hven S. 532. Klage- 

rup S. 532. Thorsjo S. 533. 

Durch zahlreiche Beobachtungen ist erwiesen, daB das Eis der letzten 

Vereisung nicht kontinuierlich, sondern oszillierend vorgedrungen und 

sich zuriickgezogen hat. Dafiir spricht u. a. das Auftreten zahlreicher 

Geschiebemergelbanke in einem Profil, die durch fossilfreie, glaziale 

Sedimente von oft geringer Machtigkeit getrennt sind. Derselbe Vor- 
gang wird sich naturgemaB auch bei alteren Vereisungen abgespielt 

haben, nur sind die so entstandenen Eissedimente oft durch jiingere 

verhiillt und somit der Beobachtung entzogen, oder auch spater mehr 

oder weniger zerstort. 
Das AusmaB dieser oszillierenden Bewegungen des Eisrandes war 

verschieden groB. Teils waren die Schwankungen des Eises so gering, 

daB sich auf dem fiir kurze Zeit eisfrei gewordenen Gebiete eine Fauna 
oder Flora nicht ansiedeln konnte, teilweise schmolzen die Gletscher aber 

auch so weit zuriick, daB von Siiden her eine Vegetation Platz greifen 
konnte, oder Lebewesen in der eisfreien Zone Existenzmoglickkeiten 
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