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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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vorfanden. Nach dieser Besiedelung erfolgte wieder ein VorstoB des 

Eises, so daB nnnmehr die Sedimente mit Fauna und Flora von Glazial- 

bildungen sowohl unter- wie liberlagert erscheinen. Die geringe Ent- 

fernung dieser Bildungen von dem jedesmaligen Eisrande hatte zur 

Folge, daB die in ihnen eingescblossenen Faunen und Floren abgesehen 

von klimatiscb indifferenten Typen aus borealen oder arktischen Elemen- 

ten bestanden, jedenfalls keine Formen fiihrten, die zu ihrer Existenz 

mit Notwendigkeit ein gemaBigtes oder gar warmes Klima beanspruch- 

ten. Derartige Sedimente sind als Interstadialbildung bezeichnet1) 

worden, und es entspricht der oszillierenden Bewegung des Inlandeises, 

daB wir unter Umstanden eine ganze Anzahl solcher fossil- oder pflanzen- 

fiibrenden Ablagerungen zwischen Moranenbanken eingescbaltet im Pro- 

fil erwarten konnen. 

Verfolgen wir den historiscben Vorgang zwischen zwei Eiszeiten, 

so begann nach dem Maximum der alteren Yereisung ein langsamer 

Ruckzug, genauer ein Abschmelzen des Eises, ein Vorgang, der immer 

wieder durch kleinere oder groBere VorstoBe unterbrochen war und unter 

Umstanden die inFrage stehenden Interstadiale liefern konnte. SchlieB- 

lich war in dem eisfreien Gebiete die Entfernung vom Eisrande so groB, 

daB sich Floren und Faunen von gemaBigtem Charakter ausbreiten 

konnten, in diesem Falle reden wir von Interglazialbildungen. 

Danach vollzog sich der umgekehrte ProzeB, das Klima verschlechterte 

sich, und das Eis drang von neuern oszillierend vor, urn das Interglazial 

unter sich und seinen Moranen zu begraben. SchlieBlich erfolgte der 

Ruckzug des Eises wieder oszillierend, ja selbst zur Beginne der Post- 

glazialzeit lassen sich in dem nunmehr vollig eisfreien Gebiete klima- 

tische Schwankungen nachweisen, namlich in Danemark2) (ndrdliches 

Seeland; >>Allerod-Oszillation<<), in Deutschland)3 (Kaiser-Wilhelm- 

Kanal in Schleswig-Holst.) und in Norwegen4). 
Untersuchen wir die Interglaziale naher, so liegt es in der Natur der 

Sache, daB nach dem Yerschwinden der letzten, durch Oszillation des 

Eisrandes erzeugten Moranenbank einer alteren Yereisung nicht sofort 

klimatische Bedingungen eintraten, die etwa den heutigen Verhaltnissen 

entsprechen. Yielmehr muB man annehmen, daB sich der Ubergang von 

dem arktischen fiber das boreale zum gemaBigten Klima ganz allmahlich 

!) Der Ausdruck »interstadial« zuerst erwaknt 1894 in der Abh. v. Pexck 

Bruckneh und du Pasquier: Le systeme glaciaire des Alpes, Bulletin de la soc 
des Sc. nat. de Neuchatel. Neuchatel 1894, Sonderabdruck p. 18; der Ausdruck 
i>interglazial« 1865 in: Heer, Urwelt der Schweiz, 1. AufL, Zurich 1865, p. 533. 

2) N. Hartz, Allerod-Gytje und Allerod-Mull. Medd. Dansk. Geol. Foren. 
Bd. 4. H. 1. p. 85—92. Kobenhavn 1912. 

3) C. Gagel, Neuere Fortschritte in der geologischen Erforschung Schleswig- 
Holsteins. Schr. d. Natw. V. f. Schleswig-Holstein. Bd. XY. Heft 2. 1912. 
p. 242. 

4) V. Nordmann. Allerod-Oszillationen og Kristianiafjordens senglaciale 
Danelser. Medd. Dansk. Geol. Foren. Bd. 4. H. 1. p.94—96. Kobenhavn 1912. 
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vollzog, wie sich umgekehrt auch am Ende einer Interglazialzeit eine 
Yerschlechterung des Klimas infolge des erneuten Heranriickens des 

Eises geltend machte. Daker miissen wir bei den Interglazialbildungen 

selbst weitere Unterscheidungen machen und drei Perioden abtrennen, 

eine nntere kalte, eine mittlere warme und eine obere kalte. 

Ein ahnlicher Vorgang wird sich auch zur Praglazialzeit abgespielt 

haben, hier folgte auf ein warmes Praglazial infolge Yerschlechterung 

des Klimas ein kaltes, das durch Oszillationsprodukte des weiter heran- 

nahenden Inlandeises abgelost wnrde. Die so gebildeten fossilfiihrenden 

Ablagerungen miiBten als Interstadial I bezeichnet werden; da aber die 
nachstjungere Interstadiale, die dann die Bezeichnung II zn tragen 

hatte, mit dem Interglazial I in Yerbindung steht, so sollen die altesten 

Interstadiale als Priistadial anfgefiihrt werden, die zum Interglazial I 

gehorenden als Interstadial I, die des Interglazials II als Interstadial II 

und endlich die beim Abschmelzen des Oberen Geschiebemergels erzeug- 

ten Sedimente mit arktischen Besten als Poststadial. 
Bei der Abgrenzung des Interstadialbegriffes in der Praxis erhebt 

sich sofort eine Schwierigkeit. Es fragt sich namlich. soil man als Inter¬ 

stadiale nnr die Bildungen mit arktischem und borealem Inhalt auffassen, 

die zwischen den oszillierenden Moranenbanken liegen, oder soil man 

den Begriff etwas weiter fassen und auch noch die beiden kalten Inter- 

glaziale hineinziehen ? Zugunsten der letzteren Auffassung lieBe sich 

manches anflihren, so einmal die meist erhebliche Ubereinstimmung der 

Faunen und Floren in den Oszillationsprodukten und den kalten Inter- 

glazialen. Ferner wird es in der Praxis sehr oft unmoglich sein, zu unter- 

scheiden, ob die arktische Fauna und Flora mit den Schwankungen des 

Eisrandes in Yerbindung steht oder zu Bildungen gehort, die als Yor- 

Jaufer oder Naclizligler eines echten Interglazials aufzufassen sind. 

Derartige Fragen erheben sich z. B., wenn man ein Profil beobachtet 

Glazial 
Sedimente mit arktischen Inhalt 

Glazial, 

und der Beweis, daB die beiden Glaziale zu einer und derselben oder zu 

verschiedenen Eiszeiten gehoren, ist nicht immer mit Sicherheit zu fiili- 

ren. Ebenso ist folgendes Profil nicht eindeutig: 

a) Glazial 

b) Sedimente mit arktischem Inhalt 

c) Fossilfreie Sande und Kiese 

d) Sedimente mit arktischem Inhalt 

e) Glazial. 

Hier ware die Schicht b) dann ein echtes Interstadial, wenn es sich von 
den unter ihr liegenden Sanden und Kiesen zeigen lieBe, daB sie sich 

weiterhin in Glazialbildungen fortsetzten oder als Auswaschungspro- 

dukte ein und derselben Grundmorane aufzufassen waren. 
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Diese Unsicberbeiten diirfen uns indessen nicht veranlassen, den 

bistorischen Vorgang zn vernacblassigen, nach dem sich in der Tat ecbte 

Interstadialbildungen an kalte Interglaziale anscblieBen, die ihrerseits 

nun wieder allmablicb in ein warmes Interglazial iibergehen. Wir be- 

greifen daber unter Interstadialbildungen nur solche, die mit glazialen 

wecbsellagern und von letzteren eingeschlossen werden, und 

trennen von ihnen die kalten Interglaziale ab, trotzdem in der Praxis, 

wie wir seben werden, bis jetzt nocb kein einziges Beispiel bekannt 

geworden ist, bei denen von unten nacb oben samtliche Glieder: Glazial — 

alteres Interstadial — kaltes Interglazial — warmes Interglazial — kaltes 

Interglazial — j iingeres Interstadial — Glazial — liickenlos nachgewiesen 

sind (doch siebe Stade, S. 526). 

Die in Frage stebenden Ablagerungen sind von den einzelnen For- 

scbern verscbieden benannt worden, wie aus der folgenden Tabelle 

bervorgebt. 

Tabelle I. 
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Uteres 

Glazial 
Heines Glazial 

okne Fauna und Flora auf primarer Lagerstatte. 

Nebmen wir im auBeralpinen Gebiet drei durcb zwei Interglazial- 

zeiten unterbrocbene Vereisungen an, so wiirde sicb ein vollstandiges 

Schema folgendermaBen ausnebmen. 

Geologische Rundschau. IV. 33 
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Tabelle II. 

Sir) pos^iaziai 
Poststadial 

Glazial III 

(Jiingste Vereisung; Oberer Geschiebemergel usw.) 

Jiingeres Interstadial I foberes, jiingeres, kaltes 
mittleres, warmes 
unteres, alteres, kaltes 

Alteres Interstadial I 

Glazial I 

(Alteste Eiszeit) 

Prastadial 

Kaltes 1 n •• i • i 1 Praglazial 
WarmesJ ® 

Pliocan 

Dem Eossilinbalte nach baben wir ferner marine und terrestrische 

Interstadiale zu unterscheiden, und letztere trennen sich weiter in fluvia- 

tile und SiiBwasserbildungen. 

Bei der Tabelle II ist zu beriicksicbtigen, daB die einzelnen Horizonte 

— unter der Annahme von drei getrennten Eiszeiten — stratigraphische 

Bedeutung baben sollen. Es ist daber durchaus untunlicb, in einern 

Gebiete, in dem altere Vereisungen feblen, die vor dem Beginne der 

l etzten Vereisung gebildeten Produkte etwa als >> praglazial« zu bezeicbnen, 
da sie zeitlich in keiner Weise den vor der altesten Vereisung entstan- 

denen Ablagerungen entsprecben, sondern ungleicb jiinger sind. 

In den folgenden Ausfubrungen, die auf Vollstandigkeit keinen An- 

sprueb maeben, ist versucbt worden, a lie Ablagerungen mit arktiscbem 

Jiingeres Interstadial II 

[ oberes, jiingeres, kaltes 
Interglazial II mittleres, warmes 

( unteres, alteres, kaltes 

Alteres Interstadial II 

Glazial II 

(Mittlere Eiszeit) 
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oder subarktischem Inbalt daraufhin zu untersuchen, ob sie als echte 

Interstadialbildungen aufzufassen oder den kalten Interglazialen zu- 

zuweisen sind. Diese Untersuchung ist umsomehr als ein vorlaufigei 

Versuch aufzufassen, als es beute nacb Sachlage der Verhaltnisse in 

vielen Fallen unmoglich ist, jede Ablagerung ylieser Art einem bestimm- 

ten Horizonte unseres Systems einzuordnen. 

I. Danemark. 

Brer up (siidl. Jutland). 

Literatur: N. Hartz, Bidrag til Danmarks tertiaere og diluviale Flora. Dan- 
marks geol. Unders. II. R. N. 20. Kjobenhavn 1909. 

Unter 2—5 m Geschiebesand liegt eine Anzahl interglazialer 

Moore (2—3 m Torf), die in den obersten und untersten Lagen sub- 

arktische Pflanzenreste enthalten (Betula nana und subalpina), wahrend 

die warmeren Arten auf die mittleren beschrankt sind. Das Liegende 

besteht teils aus Geschiebemergel, teils aus fluvioglazialen Sanden. Die 

Ablagerung ist daher wohl nicht interstadial, sondern gehort moglicher 

Weise zum jungeren Interglazial, ihre bangenden und liegenden Ab- 

teilungen demnach zum oberen und unteren Interglazial II. 

Ej strup (siidl. Jutland). 

Literatur: N. Hartz, Bidrag til Danmarks tertiaere og diluviale Flora. Dan- 
marks geol. Unders. II. R., N. 20, Kjobenhavn 1909. 

An der Basis ernes ungestorten, bis 7 m macbtigen Lebertorfes mit 

Picea und Carpinus (letzte Interglazialzeit) liegen steinfreie Tone mit 

Dryas octopetala und Salix joolans. Das Hangende wird von recbt 

macbtigen Diluvialsanden gebildet. — Wohl keine Interstadialbildung, 

sondern alteres Interglazial II. 

Esbjerg (stidwestl. Jutland). 

Literatur: Madsen, Istidens Foraminiferer i Danmark og Holsten. Medd. 
Dansk. Geol. Foren. 2. Kjobenhavn 1895. 

C. Gottsche, Die Endmoranen und das marine Diluvium Schleswig-Holsteins. 
II. Mitt. d. Geogr. Ges. in Hamburg. Bd. 14, 1898, p. 14. 

E. Geinitz, Die Einheitlichkeit der quartaren Eiszeit. N. Jahrb. f. Min. usw. 
Beilage-Bd. XVI. Stuttgart 1902. p. 65. 

N. V. Ussing, Danmarks Geologi. Danm. geol. Unters. 3. Udg. Kjobenhavn 
1913. 

Unter 1,5—1,7 m entkalkter Grundmorane (obne baltiscbe oder 

norwegiscbe Gescbiebe) liegen 6—7 m Yoldiaton, der von einer sandigen 

Morane unterteuft wird. An Arten wurden bestimmt Yoldia arctica, 

Astarte compressa, Tellina calcarea, Saxicava pholadis, My a truncata. 

Die Altersverbaltnisse sind nicbt recbt sicber. Da nacb Ussing 

diese Ablagerungen wabrscheinlich alter als das letzte Interglazial sind 

und sie nacb Madsen von ecbtem Geschiebemergel unterlagert werden, 

33* 
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so sind sie wokl zum Interstadial I zu stellen, vielleickt a'ber auck mit 

einem Teil der westpreuBiscken Vorkommen (Elbing, Marienwerder) 

gleicbaltrig. 

H ove (nordl. Seeland). 

Literatur: Milthers, Medd. Dansk. Geol. Foren 6. 1900, p. 37. 
E. Geinitz, Die Einheitlichkeit der quartaren Eiszeit. N. Jahrb. f. Min. 

usw. Beilage-Bd. XVI. Stuttgart 1902, p. 80—81. 

Unter 1,6 m Gesckiebelekm treten wohlgeschicbtete steinfreie Tone 

auf, in deren tieferen Lagen massenhaft Scbalen von Tellina calcarea 

vorkommen. Die Fauna, die der des Yoldiatones aknlick ist, konnte 

zu einem kalten Interglazial II gekoren oder zum Poststadial. 

Hostrup (nordl. Jutland). 

Literatur: Ussing, Vidensk. Medd. Naturh. Foren. 1903, p. 111. 
E. Geihitz, Das Quartar von Nordeuropa. Stuttgart 1904, p. 207. 

Bei Hostrup handelt es sick um einen Ton mit marinen borealen oder 

arktiscken Musckeln, der von Sanden mit borealer Fauna tiberlagert 

wird. Das Hangende besteht aus Grundmorane, das Liegende aus Ter- 

tiar. Der genaue geologiscke Horizont ist ebenso unsicher wie bei 

Esbjerg (kaltes Interglazial I oder alteres Interstadial I). 

Selbjerg (Halbinsel Hannas). 

Literatur: V. Madsen, V. Nordmann, K. J. V. Steenstrup og E. Dstrup, 

Leda pernula Leret ved Selbjerggaard i Vester Henherred. Medd. Dansk. Geol. 
Foren. 6. 1900, p. 1—18. 

E. Geinitz, Die Einheitlichkeit der quartaren Eiszeit. N. Jahrb. f. Min. 
usw. Beilage-Bd. XVI. Stuttgart 1902, p. 69. 

In einem Ton fand sick als Sckolle im Diluvium abgeseken von 

zaklreicken Foraminiferen und Diatomeen eine boreale Fauna, namlick 

Mytilus edulis, 

Leda ’pernula, 

Nucula tumidula, 

» tenuis, 
Tellina baltica, 

>> calcar ea, 

Solen ensis, 

Saxicava arctica, 

My a truncata, 
Litorina ? 

Das Hangende des Tones ist eine Grundmorane mit zaklreicken 
groBen Gesckieben. 

Da das Eis der letzten Yereisung das in Frage stekende Gebiet nickt 

mekr iiberzogen kat, so kame fur das Alter des Tones mit arktiscken 

Elementen nur ein kaltes Interglazial I oder das kalte Praglazial 
in Betrackt. 
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Skaerumhede (nordl. Jutland). 

Literatur: A. Jessen, V. Milthers, V. Nordmann, V. Hartz og A. Hesselbro, 

En Boring gennem de kvartaere Lag ved Skaerumhede. Danmarks geol. Unders. 
II. R. No. 25. Kjobenhavn 1910. 175 pag. med 3 tavler. 

Bei Skaerumhede westlich von Fredrikshavn in Vendsyssel wurde 

1905 eine Tiefbohrung niedergebracht, die iiber obersenoner Schreib- 

kreide (199,8—235,5 m) eine Grundmorane von ausgesprochen ostbal- 

tischem Charakter antraf, norwegische und westschwedische Geschiebe 

fehlten (180,3—199,8 m). Daruber lagen drei Schichten, die von unten 

nach oben ganz allmahlich eine abnehmende Temperatur erkennen lieBen: 

iiber der Grundmorane folgten lusitanische Forme n (Turritella terebra 

usw.; 106,4—180,3 m), dann die Abra nitida-Qruppe mit subarktischem 

Charakter (97,9—106,4 m), die von arktischen Mollusken (Portlandia 

arctica usw.; 57,4—97,9 m) iiberlagert wurde. Das Hangende besteht 

aus fluvioglazialen Sanden und Kiesen, die verschwemmte Pflanzenreste 

und abgerollte marine Mollusken fiihrten. Diese Schichten werden 

weiterhin von einer Morane iiberlagert, die an anderen Stellen von spat- 

glazialen Yoldiatonen bedeckt werden. 

Nach diesen Lagerungsverhaltnissen handelt es sich, zumal sich die 

zwischen den Moranen eingeschlossenen Fossilien auf primarer Lager- 

statte befinden, nicht um ein Interstadial, sondern um ein echtes Inter- 

glazial, bei dem allerdings auffallt, daB das untere kalte Interglazial 

nicht entwickelt ist. Da aber die tiefere Morane aufgearbeitete arktische 

Reste fiihrt (Yoldia arctica, Tellina calcarea, Saxicava arctica), kann 

man annehmen, daB diese dem tiefsten Teile des Interglazialprofils ent- 

stammen und von dem vordringenden Eise zerstort wurden, falls es 

sich nicht um ein iilteres Yoldiameer (Interglazial I) handelt. Wir 

stellen daher die Schichten mit den primaren arktischen Mollusken 

zum oberen Interglazial II. 

Wegen vieler interessanter Einzelkeiten sei auf die Arbeit selbst 

verwiesen. 

Vendsyssel. 

Literatur: V. Milthers, Venclsyssels aeldre Yoldialer og den glaciale Lagfolge 
i Jylland. Medd. fra Dansk. Geol. Foren. Bd. 3. No. 13. Kjobenhavn 1907, 
p. 1—12. 

An zahlreichen anderen Punkten des nordlichen Jutland (Vendsyssel) 

ist ein Yoldiaton bekannt, der Yoldia arctica, Tellina calcarea, Saxicava 

rugosa, My a truncata und Balanus sp. fiihrt. Er umschlieBt nicht selten 

groBere Partieen von Sand und Kies nebst zerbrochenen Schalen von 

Cyprina islandica, Astarte borealis, Tellina baltica, Zirphaea crispata, Turri¬ 

tella terebra, Balanus sp. und Oculina prolifera. iiberlagert wird dieser Ton 

von Moranensand, Geschiebesand und diluvialen Kiesen, Bildungen, die 

im siidostlichen Jutland mit der obersten Grundmorane gleichaltrig sind. 

Danach diirfte dieser Yoldiaton mit seiner arktischen Fauna dem jiinge- 

ren Interglazial angehoren. Bemerkenswert ist bei diesem Vorkommen, 
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daB der Ton, wie eben angefiibrt, altere, etwas gemaBigtere (boreale) 

Formen anfgearbeitet entbalt, sodaB es sicb bier uni ein jlingeres kaltes 

Interglazial handeln diirfte. Obwobl Milthers zeigen konnte, daB 

unter den Scbicbten mit der borealen Fauna sofort wieder eine Grund- 

morane, vielleicbt diejenige der mittleren Yereisung, folgt, so kann 

man dock aus dem Fehlen von gemaBigten Formen nicht den SebluB 

zieben, daB es in dieser Gegend wegen seiner nordlicben Lage zur 

Entwicklung eines war men Interglazials iiberbaupt nicbt rnebr ge- 

kommen sei. Denn wir baben soeben (bei Skaerumbede) geseben, daB 

in Nordjiitland nocb Scbicbten mit gemaBigter Fauna auftreten, die 

eine Macbtigkeit von liber 70 m besitzen. Man muB daher annebmen, 

daB die Ablagerungen mit gemaBigtem Inbalt auf irgendeine Weise 

der Erosion oder Abrasion zum Opfer gefalien sind. 

Die obersten Scbicbten des fossilfiibrenden Profils durften daber 

zum jiingeren Interglazial II geboren. 

TL Deutschland. 

Bitterfeld. 

Literatur: 0. v. Linstow, Die geologiscken Verhaltnisse von Bitterfeld und 
Umgegend. N. Jahrb. f. Min. usw. Beilage-Bd. 33, p. 754—830. Stuttgart 1912. 

O. y. Linstow, Bericht iiber die Aufnahmen auf Blatt Bitterfeld-Ost und 
Bitterfeld-West. Jahrb. d. Kgl. Pr. Geol. Landesanstalt f. 1910. II, p. 555. 

Auf der Grube Leopold bei Bitterfeld war von 1910 an liber der Braun- 

kohle ein durcb den ganzen Tagebau zu verfolgender Kalk-Faulscblamm- 

borizont (mit 59,3 v. H. CaC03) zu beobacbten, der, abgeseben von 

Elephas primigenius, Bison prisons, Canis lupus, Rcmgifer groenlandicus 

und Equus, folgende Concbylien entbielt (durcb H. Menzel bestimmt): 

Limnaea ovata Drp., 

>> peregra Mull., 

Planorbis Stroemi West., 

>> borealis Loven, 

Valvata sp., 

Sphaerium corneum L., 

>> mamillatum AVest., 

Pisidium sp. 

Das primare Auftreten wird dadurcb sicbergestellt, daB die Jeicbt 

zerbrecblicben Scbalen wie z. B. von Limnaea mit der Miindung erbalten 

vorliegen. Dieser Kalk-Faulscblamm, der eine Macbtigkeit von 1,2 bis 

4 m besitzt, wird unter- und iiberlagert von V2—3 m macbtigen sandigen 

Kiesen, die sowobl im Hangenden wie im Liegenden des Faulscblammes 

regelmaBig an ibrer Basis weit iiber kopfgroBe nordiscbe Gescbiebe 

flibren: das typiscbe Bild einer in situ verwascbenen Grundmorane. 

Der stratigrapbiscbe Horizont ist nicbt ganz sicber. Halt man — wie 

Verf. will — die obere verwacbsene Morane fur eine Ablagerung der 

letzten Eiszeit, so ist docb die Stellung der tieferen Morane unbestimmt. 
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Entweder kann sie ein Oszillationsprodukt derselben jiingsten Yereisung 

sein oder der mittleren Vereisung entsprechen. Im letzteren Falle wiirde 

es dann freilich auffallen, daB bier keine echten Interglazialbildungen 

abgelagert wurden, sondern nur eine auf arktische Verhaltnisse hin- 

weisende Fauna. Das Natiirbchste ist jedenfalls anzunebmen, daB wir 

es mit zwei Banken ein und derselben Morane zu tun baben, die wegen 

ihrer geringen Macbtigkeit bald ausgewascben wurde und auf geringe 

Entfernung oszillierte. Wir fassen daher diese Faulschlammbildung 

als ein Oszillationsprodukt der jiingsten Vereisung auf, wobei es nocb 

unsicher bleiben muB, ob sie beim Herannahen der letzten Eiszeit oder, 

was wohl wahrscheinlicher ist, beim Kiickzug derselben entstand (jiinge- 

res Interstadial II oder Poststadial). 

Burg in Ditbmarscben. 

Literatur: O. Zeise, Uber eine praglaziale marine Ablagerung bei Burg in 
Dithmarschen. Mitt. a. d. min. Inst. d. Univers, Kiel. I. p. 79. Kiel 1888. 

H. Haas, Ebenda. I. p. 335. 1892. 
H. Munthe, Studier, 1891. p. 28, 29. 
Madsen, Istidens Foraminiferer i Danmark og Holsten. Medd. Dansk. Geol. 

Foren. 2, Kjebenhavn 1895, p. 78. 
H. Munthe, Studien liber altere Quartarablagerungen im sudbaltischen Ge- 

biete. Bull, of the geol. Inst. Univ. Upsala 1896—1897, III. Upsala 1898. p. 
91—102. 

C. Gottsche, Die Endmoranen und das marine Diluvium Schleswig-Holsteins. 

II. Mitt. d. Geogr. Ges. in Hamburg. XIV. Hamburg 1898, p. 17—20. 
E. Geinitz, Die Einheitlichkeit der quartaren Eiszeit. N. Jahrb. f. Min. usw., 

Beilage-Bd. XVI. S. 66. Stuttgart 1902. 
E. Geinitz, Das Quartar von Nordeuropa. Stuttgart 1904. p. 255. 
F. Wahnschaffe, Die Oberflachengestaltung des norddeutschen Flachlandes. 

3. Aufl. Stuttgart 1909. p. 319. 

Bei Burg handelt es sicb urn eine marine Tonbildung, die von glazialen 

Sanden (1,5—2 m) und einer unter ihr folgenden Steinsoble (0,5 m) be¬ 

deck! wird. Die Fauna ist in den oberen Teilen (2—3 m mit Tellina) 

und mittleren (1 m Mytilus-Ton) gemaBigt, der tiefere Teil, 3 m fetter 

Ton mit Leda joernula, ist aber unter nordlicberen Bedingungen abgesetzt. 

Diese Lagerungsverhaltnisse scbeinen darauf hinzudeuten, daB wir 

es hier nicbt mit einem Interstadial, sondern einem Interglazial zu tun 

haben, von dem der untere kalte und der mittlere gemaBigte Abschnitt 

vorliegt. Ob man die Steinsohle als Vertreter der jiingsten oder der 

mittleren Eiszeit auffassen darf, ist nicbt ganz sicber. Zwar ist nacb 

G-agel der Obere Geschiebemergel bis in die Nabe von Burg verfolgt 

worden, docb tritt daselbst auch mit Sicherheit eine tiefgrundige zer- 

setzte Grundmorane der mittleren Vereisung auf. Vieles scbeint daraaf 

binzudeuten, daB die Steinsohle der Grundmorane dieser mittleren Ver¬ 

eisung entspricht, dessen letztes Auswaschungsprodukt sie darstellt. 

Die tieferen Schicbten in diesem marinen Profil wurden daber der Eem- 

zone an die Seite zu stellen sein und zum alteren Interglazial I 
geboren. 
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Deuben bei Dresden. 

Literatur: A. G. Nathorst, Die Entdeckung einer fossilen Glacialflora in 
Sachsen, am auBersten Rande des nordischen Diluviums. Ofversigt af kgl. Vet. 
Ak. Forhandl. Stockholm 1894. No. 10. p. 519—543. 

C. A. Weber, Versuch eines Uberblicks iiber die Vegetation der Diluvialzeit 
in den mittleren Regionen Europas. Berlin 1900. p. 8. 

Bei Deuben konnte man (1894) folgendes Profil beobachten (von 

oben nach unten) : 
LoBartiger gelber Gehangelehm, bis iiber 6 m. 

Feingescbichteter feinsandiger Lehm mit Rhinoceros tichorhinus, 2—3 m. 

Grober Kies, meist Kotliegendes, selten mit nordischen Feuersteinen, 

bis 1,5 m. 

Blaugrauer feinsandiger Ton mit Glazialpflanzen, Succinea oblonga, 

Kaferresten usw., 1,5 m. 

Dilnvialer WeiBeritzschotter, fiber 2 m anfgeschlossen. 

Im siidlichen Teile der Grnbe wurde (1888) als tiefste Schicht ein 

wohlgeschichteter Glimmersand angetroffen mit einer mehrere Zentimeter 

dicken Torfschicht, in der Cardbus groenlandicus beobachtet wurde. Der 

Ton enthielt eine echte Glazialflora, namlich 

Salix herbacea, 

>> retusa, 

Polygonum viviparum, 

Saxifraga oppositifolia, 

>> Hir cuius, 

Batrachium cf. confervoides, 

Stellaria (?), 

Eriophorum cf. Scheuchzeri, 

Carices (gegen 400 NiiBchen), nur nordliche oder alpine Formen; 

Moose: 

Amblystegium (Hypnum) exannunatum 

» 
>> 

>> 

>> 

Unter den Kaferarten kamen neben solchen kosmopolitischer Ver- 

breitung ebenfalls nordische und alpine Arten vor. 

Die Lagerungsverhaltnisse von Ton und Torf lieBen sich leider nicht 

mehr mit Sicherheit feststellen. 

Nach diesen Schilderungen ist es heute unmoglich, die arktischen 

Elemente mit Sicherheit einem bestimmten Horizont zuzuschreiben. 

Nur das Eine kann gesagt werden, daB sie ihrern Alter nach kaum der 

postglazialen Dryasflora entsprechen, dazu durften die im Hangenden 

auftretenden Bildungen (mit 6 m loBartigem Gehangelehm!) zu machtig 

sein. Vermutlich alteres Interstadial oder kaltes Interglazial I. 

sarmentosum 

stellatum 

trifcirium 

turgescens 

vgl. SaBnitz 

(S. 526). 
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Elbing. 

Literature A. Jentzsch, Auffindung von Ledathon. N. Jahrb. f. Min. usw. 
1876. p. 738. 

A. Jentzsch, Die geognostische Durchforschung der Provinz PreuBen im 
Jahre 1876. Schr. d. Phys.-okon. Ges. z. Konigsberg. 17. Jahrg. 1876. Konigs- 
berg 1877, p. 139. 

0. Torell, Undersokningar ofter istiden III. Oefvers. af k. Vet. Akad. For- 
handl. 1887. No. 6. 

A. Jentzsch, Bericht iiber die Aufnahmen wahrend der Jahre 1897 und 1898. 
Jahrb. d. Kgl. Pr. geol. Landesanst. f. 1898, p. CCXXXV. 

E. Geinitz, Das Quartar von Nordeuropa. Stuttgart 1904. p. 256. 
F. Wahnschaffe, Die Oberflachengestaltung des norddeutschen Flachlandes. 

3. Aufl. Stuttgart 1909. p. 323. 
W. Wolff, Die geologische Entwicklung WestpreuBens. Schr. d. Natf. Ges. 

in Danzig. N. F. 13. Danzig 1913. 

An zahlreichen Punkten der Gegend von Elbing—Steinort, Bei- 
mannsfelde, Lenzen, Succase und Tolkemit — findet sick der sogenannte 
Elbinger Yoldienton, der durch Gletscherdruck auBerordentlicb stark 
gestort ist und folgende marine Formen fiikrt: Yoldia arctica, Cyprince 
islandica, Astarte borealis, Plioca groenlandica, Delphinus, Gadus. Dane- 
ben finden sich aber SiiBwasserformen wie Valvata piscinalis, Dreissena 
polymorpha, Paludina diluviana, Unio \ an Wirbeltieren wurden beoback- 
tet Rangifer tarandus, Cervus, Elephas, Rhinoceros. 

Torell machte auf die durchaus versebiedenen Lebensbedingungen 
aufmerksam, unter denen Yoldia arctica und Cyprina islandica zu exi- 
stieren vermogen. Weitere Aufsckliisse und Lagerungsverkaltnisse fiikr- 
ten dann auch zu dem Ergebnis, daB beide Tiere getrennten Horizonten 
angehoren. Die altesten Schieliten sind die SiiBwasserbildungen (15— 
20 m), die von keiner Morane mehr unterlagert werden. Darauf folgt 
eine diinne Bank von Geschiebemergel (0,3 m), die aber weiterhin maek- 
tiger wird. Diese alteste Morane wird iiberdeckt zunachst von 5—6 m 
geschickteten Sanden, auf denen nun der eigentlicke Yoldiaton (25 m) 
folgt. Der unterste Teil ist fossilleer, der mittlere (8—10 m) entlialt 
die arktiseken Fossilien, darauf liegt Cyprinenton mit einzelnen (um- 
gelagerten) Yoldien; die obersten 10 m sind wieder fossilleer. 

Nimmt man den tiefsten Gesckiebemergel als Grundmorane der 
altesten Yereisung, so liegt kier ein Interglazial I vor, da das Feklen 
kangender Moranenbanke und die erkeblicke Machtigkeit der fiber dem 
unteren Gesckiebemergel liegenden Schickten ikrer Zugekorigkeit zu 
Interstadialbildungen widersprickt. Die Versckiedenartigkeit der Eau- 
nen zwingt uns, bei diesem A^orkommen entweder ein unteres kaltes 
Interglazial und ein daruberliegendes warmeres zu untersekeiden oder 
umgekekrt ein oberes kaltes, das auf einem warmen Interglazial liegt; 
aus den bei Mehlsack (S. 521) angefuhrten Griinden stellen wir die 
arktiseke Fauna zum unteren Interglazial I. 

Vielleickt sind diese Bildungen gleickaltrig mit den Yoldiatonen von 
Esbjerg in Danemark und Cleongart in Sckottland. 
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Geschiebe von Yoldia sind im norddentschen Flachlande weit zer- 

streut, Jentzsch erwahnt sie aus WestpreuBen (Zoppot) nnd Posen 

(Nakel). 

Fleestedt bei Harbnrg. 

Literatur: (W. Koert,) Erlauterungen z. Geol. Karte v. PreuBen usw. Lf. 155. 
Bl. Harburg. Berlin 1910. 

Der nach den Lagerungsverhaltnissen mit boher Wabrscbeinlichkeit 

zum jiingeren Interglazial gehorende Torf kennzeicbnet sick durcb das 

Yorherrschen von Nadelholzern, Anftreten von Ccirex pseudocyparus 

und Feblen von Erie nnd Linde. Dieses nnd anderes deutet nach C. A. 

Weber anf klimatische Verhaltnisse hin, wie sie etwa im siidlichen oder 

mittleren Finnland herrschen. 

\% F Geologisch diirfte darans folgen, daB die Ablagerung bereits dnrch 

das herannahende Eis der letzten Eiszeit beeinfluBt wurde. Wir stellen 

diesen Torf daher zum oberen Interglazial II. 

Hal be bei Konigswnsterhausen (Mark). 

Literatur: F. Wahnschaffe, liber Aufschliisse im Diluvium bei Halbe. 
Jahrb. d. Kgl. Pr. geol. Landesanst. f. 1896. p. 126—135. 

E. Geenttz, Die Einheitlichkeit der quartaren Eiszeit. N. Jabrb. f. Min. usw. 
Beilage-Bd. XVI. Stuttgart 1902. p. 53. 

Bei Halbe wird ein Diluvialton ansgebentet (6—35 m machtig), der 

in den Gruben I und II eine deutlich entwickelte Decke einer Steinsohle 

tragt (bis 0,5 m), die von Glazialsanden iiberlagert wird. In dieser Stein¬ 

sohle wurde in einer Tiefe von 5 m unter Tage die rechte Stange des 

hocharktischen Rentiers (Rangifer groenlandicus) entdeckt. Die vor- 

zugliche Erhaltung spricht dafiir, daB dieses Geweih einen nur sehr 

geringen Transport erlitten haben kann. AuBerdem kamen noch Reste 

von Elephas und TJrsus zum Yorschein. 

Nach diesen Lagerungsverhaltnissen ist die Annahme von Oszilla- 

tionserscheinungen vollkommen ausgeschlossen. Dagegen wird es sich 

hier um ein kaltes Interglazial handeln, und zwar um ein solches der 

letzten Interglazialzeit, wenn man die Steinsohle als Auswaschungs- 

produkt des Oberen Geschiebemergels ansieht. Die Frage, ob ein oberes 

oder ein unteres kaltes Interglazial vorliegt, laBt sich vielleicht zugunsten 

eines oberen entscheiden, da die Stange von Rangifer groenlandicus in 

der Steinsohle gefunden wurde und ungewohnlich gut erhalten ist; er 

kann daher keinen langeren Transport erlitten haben. Dieses Profil 

wiirde also dem Rixdorfer Horizont an die Seite zu stellen sein; beide 

gehoren zum oberen Interglazial II. 

Ha mein. 

Literatur: C. Struckmann, Uber die bisher in der Provinz Hannover aufge- 
fundenen fossilen und subfossilen Reste quartarer Saugetiere. 33. u. 34. Jahresber. 
d. Naturhist. Ges. in Hannover. Hannover 1884. 
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C. Struckmann, Notiz iiber das Vorkommen des Moscbusochsen (Ovibos 
moschatus) im diluvialen FluBkies von Hamebi an der Weser. Zeitschr. d. D. 

geol. Ges. 39. 1887. p. 601—604. 
E. Koken, Beitrage zur Kenntnis des schwabischen Diluviums. N. Jahrb. 

f. Min. usw. Beilage-Bd. 14. Stuttgart 1901, p. 123. 
0. Grupe, Zur Frage der Terrassenbildungenim mittleren FluBgebiete der Weser 

und Leine und ihrer Altersbeziehungen zu den Eiszeiten. Zeitschr. d. D. geol. 
Ges. 61. 1909. Monatsber. p. 481. 

O. Grupe, Die FluBterrassen des Wesergebietes und ihre Altersbeziehungen 
zu den Eiszeiten. Ebenda 64. 1912. Monatsber. p. 288. 

In den 1 km siidlich vom Bahnhof Hameln gelegenen Kiesgrnben der 

mittleren Terrasse sind gefunden worden: 

Elephas primigenius, 

Rhinoceros tichorhinus, 

Cervus elaphus, 

Bison prisons, 

Bos primigenius, 

Equus caballus, 

Ovibos moschatus, 

Felis spelaea. 

Diese Misckfauna gemaBigter nnd nordischer Elemente diirfte strati- 

graphiscli der Ablagerung der Zeche Nacbtigall bei Hbxter, faunistisch 

der Rixdorfer Fauna entsprechen. Oberes Interglazial I. 

H ox ter. 

Literatur: Witting, liber ein in der Nahe von Hoxter neuerdings bebautes 
reichhaltiges Braunkohlenlager. Arch. d. Pharmacie, der ganzen Folge 155. Bd. 
Hannover 1861, p. 169—170. 

C. F. Zincken, Die Physiographic der Braunkohle. Leipzig 1867. p. 622. 
H. v. Dechen, Erlauterungen zur geologischen Karte der Rheinprovinz und 

der Provinz Westfalen. II. Bd. Bonn 1884, p. 830. 
E. Carthaus, Mitteilungen liber die Triasformation im nordostlichen West¬ 

falen und in einigen angrenzenden Gebieten. Inaug.-Diss. Wurzburg 1886. p. 66—68. 
E. Koken, Beitrage zur Kenntnis des schwabischen Diluviums. N. Jahrb. 

f. Min. usw. Beilage-Bd. 14. Stuttgart 1901, p. 123. 
O. Grupe, Zur Frage der Terrassenbildungen im mittleren FluBgebiete der 

Weser und Leine und ihrer Altersbeziehungen zu den Eiszeiten. Zeitschr. cl. geol. 
Ges. 61. 1909. Monatsber. p. 481—483. 

O. Grupe, Die FluBterrassen des Wesergebietes und ihre Altersbeziehungen 
zu den Eiszeiten. Ebenda 64. 1912. Monatsber. p. 288. 

Im Wesertal werden von 0. Grupe drei Terrassen unterscbieden. In 

der mittleren liegt zwiscken Hoxter und Holzminden ein 15—20 m 

machtiges Tonlager der Zecbe Nacbtigall, das an seiner Basis einzelne 

mehr oder weniger machtige Torflager einschlieBt. Wabrend der Inhalt 

der diluvialen >>Koble << durchaus anf ein gemaBigtes Klima binweist (Corig¬ 

ins avellanal), erscbeint in den hoheren Tonschichten eine von H. Men- 

zel bestimmte Scbneckenfauna, die zwar hochnordische Yerbaltnisse 

ausschlieBt, aber dock auf ein subarktiscbes Klima binweist. So fanden 

sicb u. a. Helix tenuilabris, Pupa turritella und Snccinea oblonga. Diese 
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Fauna deutet darauf hin, daB sie bereits unter dem EinfluB eines wieder 

von Norden vordringenden Eises entstand. Da sich nacb 0. Grupe das 

Torflager der Zeche Nachtigall wahrend der ersten Interglazialzeit 

bildete, so stellen wir die kalteliebende Schneckenfauna in das obere 

Interglazial I. 

H oner din gen (Hannover). 

Literatur: C. A. Weber, Protokoll der 39. Sitzung der Zentral-Moor-Kom- 

mission 1897. 
C. A. Weber, Versuch eines Uberblicks iiber die Vegetation der Diluvialzeit 

in den mittleren Regionen Europas. Berlin 1900, p. 9. 

Die an Pflanzen reicken SiiBwasserkalke von Honerdingen werden 

von Weber zum alteren Interglazial gerecbnet, diirften aber nacb 

Stoller dem jiingeren Interglazial angehoren. An der Basis dieser 

eigentlicben, auf ein gemaBigtes Klima hinweisenden Vegetationsscbicbt 

tritt ein feiner Sand mit diinnen, tonigen, an organiscber Substanz 

reichen Banken auf, die u. a. Betula nana fiihren. Vielleicbt deutet das 

darauf hin, daB diese Sedimente noch durch das abziehende Eis der 

ersten Vereisung beeinfluBt wurden. Sie wiirden daher in das untere 

Interglazial II zu stellen sein. 
O . 

Itzehoe, Rensing und Innien. 

Literatur: H. Haas, Uber die Stauchungserscheinungen im Tertiar und 

Diluvium in der Umgegend von Itzehoe usw. Mitteilungen aus dem mineralog. 
Instit. d. Universitat Kiel. 1. Kiel, 1888, p. 1—12. 

C. Gottsche, Die Endmoranen und das marine Diluvium Schleswig-Holsteins. 
II. Mitteil. d. geogr. Ges. in Hamburg. XIII. II. 1897, p. 24. 

E. Geinitz, Die Einheitlichkeit der quartaren Eiszeit. N. Jahrb. f. Min. usw., 
Beilage-Bd. XVI, Stuttgart 1902, p. G6. u. 67. 

C. Gagel, Uber Lagerungsverhaltnisse von Diluvium und Tertiar bei Itzehoe, 
Rensing und Innien. Jahrb. d. Kgl. Pr. Geol. Landesanst. f. 1910, II, p. 66—80. 

In dem behandelten Gebiete treten unter und im Oberen Geschiebe- 

mergel ganz ungewohnlich gestorte Tone auf, die sich auf Yoldiaton, 

Glazialton, obermiocanen Glimmerton, Rupelton und LTntereocanton 

verteilen. Der Yoldiaton enthielt hocharktische Tiere wie Yoldia arc- 

tica, Y. lenticularis, Saxicava pJioladis, Modiolaria corrugata, Tellina 

calcarea, Pandora glacialis, Balanus Hameri u. a. m. 

Nach Gagel sind diese intensiven Storungserscheinungen auf die 

oszillierende Eisrandlage wahrend der letzten Vereisung zuriickzufuhren, 

die Ablagerungen waren daher nach unserer Auffassung in das Post- 

stadial zu stellen. 

Kaiser - Wilhelm - Ivanal (Holstein). 

Literatur: C. Gagel, Neuere Fortschritte in der geologischen Erforsclnmg 
Schleswig-Holsteins. Schr. d. Naturwiss. V. f. Schleswig-Holstein, XV, 1912, 
p. 243. 

C. Gagel, Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 64. 1912. Monatsber. 8/10. p. 426. 
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Gagel konnte zeigen, daB die bisher flir ausschlieBlich postglazial 

gebaltenen Dryastone am Kaiser-Wilhelm-Kanal (Kiel—Holtenau—• 

Wik) vielfach, zum Teil dreimal, mit ecbter Grundmorane wechsellagern. 

Diese Dryastone enthalten auBer indifferenten Formen Salix polaris, 

Dry as octo'petala und arktische Gastropoden wie Planorbis Stroemi u. a. 

Ihrer Stellung nach gehoren diese Oszillationsprodukte des letzten Inland- 

eises daber zu unserem Poststadial. 

Klinge (bei Kottbus). 

Die Literatur ist angegeben bei E. Geinitz, Die Einheitlichkeit der quartaren 
Eiszeit. N. Jahrb. f. Min. usw., Beilage Bd. XVI. Stuttgart 1902, p. 27. 

Nach heutiger Auffassung ist der Torf von Klinge zwar ein durchaus 

sichergestelltes jiingeres Interglazial, es fragt sich nur, ob wenige ark¬ 

tische Elemente nicbt etwa als Interstadialbildungen oder ein kaltes 

Interglazial aufzufassen sind. Es haben sich namlich einmal in 

dem >>oberen Ton<< (Einteilung nach Nehring), der zwischen dem 

oberen und unteren Torflager liegt, Blatter von Betula nana ge- 

funden. Man kann zweifelhaft sein, ob dieses Vorkommen geniigt, 

hieraus Schliisse auf eine Verschlechterung des Klimas abzuleiten, 

da Betula nana noch heute als Glazialrelikt an einigen wenigen, sehr 

zerstreuten Stellen in Deutschland vorhanden ist. Nimmt man aber 

hinzu, daB im hangenden Teil des unteren Torflagers auch Kentierreste 

zum Yorschein gekommen sind, so gewinnt doch die Vermutung, daB 

gegen Ende der gesamten Ablagerung von Klinge ein Warmeriickgang 

eintrat, an Bedeutung. Rein glaziale Elemente, wie Moranen usw., 

fehlen indessen innerhalb des Profils, es wiirde sich daher nur um ein 

— keineswegs deutlich ausgepragtes — oberes, kalteres Interglazial 

handeln. DaB dieses zum jungeren Interglazial gehort, geht aus den 

geologischen Aufnahmen von Keilhack und Schmierer hervor. Diese 

konnten zeigen (Erl. z. geol. Karte v. PreuBen, Lf. 148, Berlin 1909), 

daB Bildungen der letzten Yereisung bis nach Kottbus und noch weiter 

siidlich reichen. Wir fassen daher die hangenden Schichten im Profil 

von Klinge als oberes Interglazial II auf. 

Klosterlein unweit Aue (Kgr. Sachsen). 

Literatur: R. Beck und C. A. Weber, Uber ein Torflager im alteren Diluvium 
des sachsischen Erzgebirges. 

Unter einer Decke von Gesteinsschutt (2 m) folgt ein toniger Lehm 

(2 m) und darunter ein lichter, grauer Ton (4 m), der auf Torf ruht (1,5 m). 

Sein Liegendes ist sandiger Ton (0,5 m). 

Das Auftreten von Picea omoricoides und das Fehlen von Eiche, Erie 

und Linde scheint darauf hinzudeuten, daB das Klima in geringem 

Umfange durch ein herannahendes oder ein abschmelzendes Inlandeis 

beeinfluBt sein konnte, doch ist der genaue geologische Horizont vor- 

laufig noch nicht naher zu bestimmen. 
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Korbisdorf und Be dr a (siidwestlicli yon Merseburg). 
Literatur: L. Siegert und W. Weissermel, Das Diluvium zwischen Halle a. S. 

und WeiBenfels. Abh. d. Kgl. Pr. Geol. Landesanst. X. F. H. 60. Berlin 1911, p. 153. 

In dem Diluvium zwischen Halle und WeiBenfels war es moglich, 

auBer praglazialen und postglazialen Bildungen Ablagerungen samt- 

licher drei Eiszeiten und der beiden Interglazialzeiten nachzuweisen. 

Zum alteren Interglazial gehoren u. a. auch die Kiese von Korbisdorf, 

die zwar im allgemeinen nur gemaBigte Formen fiikren (zahlreiche Heli¬ 

ces, Limnaea, Planorbis, Valvata, Bitliynia, Pisidium amnicum, Corbi- 

cula fluminalis); ein Teil von ihnen ist aus groBerer oder geringerer Ent- 

fernung vom Ufer in diese fluviatilen Kiese herabgespiilt. Daneben 

finden sich aber auch Succinea Schumacheri und S. oblonga, var. elongata, 

die nach H. Menzel gern in Gesellschaft kalteliebender Arten auftreten 

(vgl. Deuben, S. 512 u. Hoxter, S. 516). Nun ist hier nach den Lagerungs- 

verhaltnissen usw. die Annahme von Interstadialbildungen vollkommen 

ausgeschlossen, es werden daher diese letzteren Formen am Anfang oder 

zum Ende der alteren Interglazialzeit gelebt kaben, im ersteren Fall noch 

durch die alteste Vereisung beeinfluBt, im anderen durch das Vordringen 

der mittleren Eiszeit. Jedoch lieB sich aus bestimmten Verhaltnissen zeigen 

(a. a. 0., S. 160 ff.), daB der Beginn der Schotterbildung in eine war mere 

Zeit fiel; daraus folgt aber, daB jene, ein kalteres Klima erfordernden 

Gastropoden nur gegen Ende dieser Interglazialzeit auftreten konnten. 

Wir stellen daher einen Teil der Korbisdorfer Kiese in das obere Inter¬ 

glazial I. Auch Rangifer tarandus, der hier gefunden wurde, magdiesem 

Horizont der Kiese entstammen, ebenso auch wohl Ovibos moschatus, 

der bei Bedra entdeckt wurde (Giebel, N. Jakrb. f. Min. usw., 1846, 

p. 460 und B. Kowarzik, Der Moschusochse im Diluvium von Europa 

und Asien. Verh. d. naturf. Yer. in Briinn. 47. 1908, p. 47). 

Yielleicht ist auch der Fund des Ovibos moschatus von Trotha bei 

Halle hierher zu stellen (Kowarzik, a. a. O.). 

Liibeck und Oldesloe. 
Literatur: R. Struck, Diluviale Schichten mit SiiBwasserfauna an der Unter- 

trave. Jahrb. d. Kgl. Pr. geol. Landesanst. f. 1900, p. 208—211. 
P. Friedrich, Die Grundmorane und die j ungglazialen SuBwasserablagerungen 

der Umgegend von Liibeck. Mitt. d. geogr. Ges. Liibeck. 2. Reihe, Heft 20. 1905. 
P. Friedrich, Der geologische Aufbau der Stadt Liibeck und ihrer Umgebung. 

Beil. z. Progr. 967. Liibeck 1909. 
R. Struck, Ubersicht der geologischen Verhaltnisse Schleswig-Holsteins. 

Festschr. z. BegriiBung d. XVII. Deutschen Geographentages. Liibeck 1909. 
C. Gagel, Die Entstehung des Travetales. Jahrb. d. Pr. Geol. Landesanst. 

f. 1910, II, p. 168—192. 
P. Friedrich, Zur Geologie der Umgebung von Liibeck. Jahrb. d. Kgl. Pr. 

Geol. Landesanst. f. 1911, I, p. 497—521. 
H. Menzel, Klimaanderungen und Binnenmollusken im nordlichen Deutsch¬ 

land seit der letzten Eiszeit. Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 62. 1910, S. 206 ff. 

Bei Liibeck muB man streng zwei Arten von Ablagerungen mit ark- 

tischen Elementen unterscheiden, namlich einmal solche, die sicher 
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postglazial sind, und solche, die noch von glazialen Bildungen iiber- 

lagert werden und bei einem erneuten VorstoB des letzten Inlandeises 

abgelagert wurden. Letztere fiihren an arktischen Pflanzen Salix Sola¬ 

ris, Betula nana und Dryas octopetcila, an hochalpinen Mollusken Sphae- 

rium dupplicatum. Diese glazialen Sedimente stellen wir in das Post- 

stadial. Ahnlich liegen die Verhaltnisse bei 01 desloe, woselbst sich 

im Oberen Geschiebemergel in 8—10 m Tiefe Tone mit dem alpinen 

Potamogeton filijormis, Betula cf. nana und kleinen Pisidien fanden. 

Liineburg. 

Literatur: G. Muller und C. A. Weber, Uber eine friihglaziale und vor- 
glaziale Flora von Liineburg. Abh. d. Kgl. Pr. Geol. Landesanst. N. F. Heft 40. 
Berlin 1904. 

Das Fehlen von Erie, Eiche und Linde in einem von jungglazialen 

Bildungen tiberlagerten Torf sowie das Auftreten von Pinus pumilio, 

Picea omoricoides und Betula nana weist auf ein subalpines Klima him 

Ferner lieB sich zeigen, daB sich gegen Elide der Torfablagerung eine 

Verschlechterung des Klimas bemerkbar machte, die durch das Heran- 

nahen einer neuen Eiszeit veranlaBt wurde. 

Der geologischen Stellung nach diirfte es sich um eine Bildung der 

letzten Interglazialzeit handeln, die daher zuin oberen kalten Inter- 

glazial II gehoren wiirde und gleichaltrig ware mit der Ablagerung von 

Fleestedt bei Harburg. 

Liitjen - Bornholt (Holstein). 

Literatur: C. Weber, Uber zwei Torflager im Bette des Nord-Ostsee-Kanals 
bei Griinenthal. N. Jahrb. f. Min. usw. 1881, II, p. 62—-85. 

C. Weber, Uber das Diluvium bei Griinenthal in Holstein. Ebenda, p. 228 
—230. 

C. Weber, Vorlaufige Mitteilung liber neue Beobachtungen an den inter- 
glazialen Torflagern des westlichen Holsteins. N. Jahrb. f. Min. usw. 1893, I, 
p. 94—96. 

R. Struck, Ubersicht der geologischen Verhaltnisse Schleswig-Holsteins. 
Liibeck 1909, p. 89. 

C. Weber, Versucli eines Uberblicks liber die Vegetation der Diluvialzeit in 
denmittlerenRegionenEuropas. Naturw. Wochenschr. Berlin 1900. Sep.-A. p. 21. 

C. Gagel, Uber das Alter des Diluvialtorfes bei Liitjenbornkolt. Zentrbl. 
f. Min. usw. 1910. Nr. 4. p. 97—98. 

Unter glazialen Schichten der letzten Vereisung liegt ein interglaziales 

Torflager, das in seinen oberen Lagen eine Flora fiihrt (Pinus silvestris, 

Eriophorum vaginatum, Salix repens, Betula nana usw.), die nicht wahrend 

der eigentlichen Interglazialzeit existiert haben kann, sondern bereits 

durch das von neuem vordringende Inlandeis beeinfluBt wurde. Da das 

Hangende des Torf lagers zur letzten Vereisung gehort, und Oszillations- 

produkte hier nicht vorliegen, so stellen wir die oberen Schichten des 

Torfes zum jiingeren, kalten Interglazial II. Ahnliche Verhalt¬ 

nisse scheinen auch bei dem Torflager von Beldorf vorzuwalten, woselbst 

ebenfalls Betula nana angetroffen wurde. 
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Marienwerder (Westpr.). 
Literatur: A. Jentzsch, Die Lagerung der diluvialen Nordseefauna bei Marien¬ 

werder. Jahrb. d. Kgl. Pr. geol. Landesanst. f. 1881, p. 546—570. 

In einer ganzen Anzahl von Aufschlussen der Gegend von Marien¬ 

werder finden sich Yoldia arctica, Astarte borealis, Cardium edule, C. 

echinatum, Tellina solidula, Corbula gibba, Mactra subtruncata, Scrobi- 

cularia piperata, Venus virginea, Cyprina islandica, Nassa reticulata, 

Cerithium lima, Scalaria communis, als Seltenheiten SiiBwasserschnecken 

wie Paludina diluviana, Valvata piscinalis, V. macrostoma, V. naticina, 

Breissena polymorpha. Es tritt also neben arktischen Formen die ty- 

pische Nordseefauna auf, daneben aber nock SiiBwasserelemente. 

Der Lagerung nach sind diese Formen meist gemeinsam auf eine 

gauze Anzahl von Sand-, Ton- und Moranenhorizonte verteilt, doeh lieB 

sich zeigen, daB die Yoldiatone und Dreissenaschichten jiinger sind 

als die Cardiumsande, und daB im allgemeinen die Nordseefauna in den 

tieferen Schichten am reichsten vertreten ist und von hier aus wohl erst 

in die jiingeren Horizonte verschleppt wurde. 

Als typisches Beispiel sei folgendes Profil angefiihrt (von oben nach 
unten): 

Wechsellagerung von Geschiebemergel, Sand und Kies 18,83 m. 

r, . i .. r- v 77. , , f Sand und Kies 6,28—9,42 m 
Breissena haulm, lotdia untergeordnet m . A. _ _ _ . 

8 8 | Tonmergel 1,88—3,14 m 

Geschiebemergel, unten mit Conchvlien 3,14 m. 

Sand bis Kies; neben der gewohnlichen Nordseefauna Yoldia arctica, 

bis 7,85 m. 

Zwei diinne, gegen 0,5 m starke Geschiebemergelbankchen mit Scalaria. 

Sand, Yoldia sparlich, 1,88—3,14 m. 

Lehm 0,9 m. 

Ton 3,77 m. 

Den genauen Horizont zu ermitteln, in dem Yoldia arctica auf pri- 

marer Lagerstatte auftritt, diirfte nach unseren gegenwartigen Kennt- 

nissen von den Lagerungsverhaltnissen schwierig oder unmoglich sein. 

Man kann nur angeben, daB sich dieses Tier in den Schichten mit Breis¬ 

sena sicher auf sekundarer oder tertiarer Lagerstatte befindet. Dieser 

Breissena-lAorizont wird wohl dem alteren Interglazial angehoren, 

darauf deutet das massenhafte Yorkommen dieses Tieres zusammen mit 

Paludina diluviana in den sogenannten unteren Sanden. 

Vielleicht sind die primaren Yoldiatone in Analogie mit den Yoldia- 

tonen von Elbing in das Interglazial I zu stellen, vielleicht aber auck 

als Interstadial I aufzufassen. 

Masuren. 
Literatur: E. Harbort, fiber fossilfuhrende jungglaziale Ablageruiigen von 

interstadialem Charakter im Diluvium des Baltischen Hohenriickens in OstpreuBen. 
Mit palaontologisclien Beitragen von H. Menzel, P. Speiser und J. Stoller. 

Jahrb. d. Kgl. Pr. Geol. Landesanst. f. 1910, II, p. 81—121. 
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An einer ganzen Anzalil von Stellen des ostlichen Masurens treten 

fossilfiihrende Ablagerungen auf, die sich auf primarer Lagerstatte be- 

finden, arktische Elemente flibren und von Geschiebemergel liber- und 

unterlagert werden. Besonders reich an Anfschliissen war die Neubau- 

strecke der Babn Marggrabowa—Kruglanken, auBerdem fanden sich 

noch solche auf den MeBtischblattern GroB-Duneyken und Grabowen. 

DaB die Fauna sich auf primarer Lagerstatte befindet, geht aus der Er- 

haltung der Fossilien (zum Teil zweiklappige Exemplare) hervor; die 

Ablagerung selbst bestand aus Seekreide, feinsandigen oder tonigen 

Kalken, mergeligem Ton, kalkigen Feinsanden oder auch Torf bzw. 

Moormergel. Ihre Machtigkeit ist gering, sie betragt fiir die einzelnen 

Banke oder Linsen nur wenige Zentimeter bis 1/2 m, ausnahmsweise bis 

1 m. Der arktische oder subarktische Charakter geht nach Bestimmung 

von H. Menzel vor allem aus folgenden Formen hervor: 

Pupa Lundstroemi West., 

>> Genesi Grdl., 

Planorbis Stroemi West., 

>> arcticus Beck, 

Valvata sorensis Dyb., 

die iibrigen sind indifferente Formen, die ebenso wie die von Stoller 

untersuchten Pflanzenreste (Betula nana\) einem arktischem oder sub- 

arktischen Klima keineswegs widersprechen. AuBerdem wurden Kafer- 

reste gefunden. 

Da diese fossilfiihrenden Ablagerungen im Oberen Geschiebemergel 

gefunden wurden und sich beim Biickzuge des letzten Eises bildeten, 

so stellen wir sie in das Poststadial. 

Me hi sack, Ostpr. 
Literatur: F. Tornau, Uber einige neue Funde von Diluvialfossilien aus 

Bohrungen in OstpreuBen. Jahrb. d. Kgl. Pr. Geol. Landesanst. f. 1910, I, p. 299 
—312. Mit 1 Taf. 

Mehrere bei Mehlsack (Kreis Braunsberg) niedergebrachte Bohrungen 

ergaben fossilfiihrende Schichten, die zwischen Moranen eingeschlossen 

waren. Besonders wichtig ist Bohrung II. Sie zeigt ebenso wie die 

ahnliche Bohrung IV, daB unter Alluvium und mehreren Banken von 

Geschiebemergel echter Yoldiaton auftritt mit Yoldia arctica und ande- 

ren, nicht bestimmbaren Bruchstiicken mariner Tierformen. Darunter 

folgen wieder mehrere Banke von Geschiebemergel, die einen groben 

kiesigen Sand mit Resten von Limnaea ovala, Valvata sp., Dreissenad 

uberlagern. Samtliche fossilfiihrende Horizonte befinden sich nach 

Tornau sicher auf sekundarer (oder tertiarer) Lagerstatte. 

Das Auf treten von Yoldiaton an zahlreichen Punkten des alteren 

Interglazials von WestpreuBen (vgl. Elbing und Marienwerder) scheint 

darauf hinzuweisen, daB das damalige Yoldiameer auch noch weit nach 

OstpreuBen hineingriff: wir verlegen daher das primare Auftreten der 

Yoldiafauna ebenfalls in die altere Interglazialzeit. 

Geologische Rundschau. IV. 34 
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Der Frage, ob ein oberes oder ein unteres kaltes Interglazial I vor- 

liegt, kann man vielleiclit auf folgendem Wege naher kommen. Seit 

langem ist bekannt, — Jentzsch war wohl einer der Ersten, der darauf 

hinwies —, dab die jungeren Scbicbten des Diluviums besonders in Ost- 
deutscbland recht reich an Kreidegescbieben sind, wahrend sick Ablage- 

rungen des alteren Diluviums durcb eine groBe Fiille von Tertiarmaterial 

auszeiclmen. Diese Ersckeinung wird so gedeutet, daB das alt ere Dilu¬ 

vium mit seinen Moranen zunachst die auf der Ivreide rubende Decke 

von Tertiar melir oder weniger zerstorte und aufarbeitete, wahrend die 
nachfolgenden jungeren Glazialsedimente den nunmehr zum Teil ent- 

bloBten Kreideuntergrund bearbeiten konnten. Wendet man diesen 

Gedankengang auf die fossilfiikrenden Sckickten von Mehlsack an, so 

diirften zuerst altere Glazialbildungen die fernab vom Meere der alteren 

Interglazialzeit in Becken des Festlandes ruhenden SuBwassersekickten 

zerstort und verfraehtet haben. Erst spater bearbeiteten jiingere Mora¬ 

nen die tiefer liegenden Yoldiatone und versehleppten auch sie. Letztere 

diirften daher wohl zum Teil dem alteren Interglazial I zuzureck- 

nen sein. 

Nindorf bei Meldorf (Holstein). 

Literature C. Gottsche, Die Endmoranen und das marine Diluvium Sckles- 
wig-Holsteins. II. Mitt. d. Geogr. Ges. in Hamburg XIV. Hamburg 1898, p. 16. 

Bei Nindorf konnte Gottsche durck Aufgraben folgendes Profil 

feststellen: 

0—2 m Sand 

2—2,7 >> grauer Geschiebemergel 

2,7—5 >> magerer grauer Ton mit Muscheln 

5—7,3 >> roter, sehr fetter Mergel olme Fossilien 

7,3—7,4 >> weiBer scharfer Sand mit viel Wasser. 

Im Muschelton waren enthalten Neptunea (?) anti qua, Buccinum 

undulatum, var.? conoidea, Bela cf. Trevelyana, Natica groenlandica, 

N. Alderi, Litorina litorea, Mytilus edulis, Leda permda, Cardium edule, 

Cyprina islandica, Tellina baltica, T. cf. exigua, Cyrtodaria siliqua, 

Saxicava pholadis, Mya truncata, Foraminiferen, Echinidenstackeln, 

Balanus crenatus, B. porcatus, Ostracoden. 

Diese Fauna zeigt demnach eine Misckung von borealen und ge- o o o 

maBigten Formen. Oszillationsprodukte seheinen nicht vorzuliegen, 

fiir die geologische Stellung kommen nur kalte Interglaziale in Betraeht, 

und es muB der Zukunft iiberlassen bleiben, welchem Interglazial diese 

Bildungen zuzurechnen sind. 

Oeynhausen. 

Literature G. Muller und C. A. Weber, Uber altere FluBschotter bei Bad 
Oeynhausen und Alfeld und eine iiber ihnen abgelagerte Vegetationsscliicht. Jakrb. 
d. Kgl. Pr. geol. Landesanst. f. 1902, p. 360—367. 
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In der Nake des Baknhofs Oeynhausen-Siid zeigte 1901 ein Auf- 

schluB folgendes Profil: 

Flottlehm 0,5—0,7 m 

Geschiebemergel 5,5 m 

Tonmergel 2,4 m 

Moossckickt, geringmachtig 
Sande, frei von nordiscken Gesckieben. 

Die Moossckicht enthielt 
Hypnum revolvens hk., 

>> turgescens kk., 

>> stellatum z. h., 

Carex cf. Goodenoughii s. 

Bliitenstaubkorner baum- nnd strauchartiger Gewachse feklten 

vollkommen. 

Nimmt man den Gesckiebemergel als die Grundmorane der mittleren 

Vereisung, so sckeint kier eine Ablagerung vorzuliegen, die durck das 

vordringende Eis dieser Vereisung beeinfluBt wurde. Wir stellen sie 

daher unter Vorbekalt zum oberen Interglazial I. 

Purmallen und Gwilden (bei Memel). 

Literatur: A. Jentzsch, Beitrage zum Ausbau der Glacialhypothese in ihrer 
Anwendung auf Norddeutschland. Jahrb. d. Kgl. Pr. geol. Landesanst. f. 1884, 
p. 510. (Dort die altere Literatur). 

A. Jentzsch, Uber die geschichteten Einlagerungen des Diluviums und dere i 
organische Einschlusse. Zeitschr. d. D. geol. Ges. 32. 1880, p. 669. 

E. Geinitz, Die Einheitlichkeit der quartaren Eiszeit. N. Jahrb. f. Min. u?w. 
Beilage-Bd. XVI. Stuttgart 1902, p. 39. 

A. Toenquist, Geologie von OstpreuBen. Berlin 1910. p. 161 u. 162. 
H. Peeuss, Zur Kenntnis der ost- und westpreuBischen Diluvialflora. Schr. 

d. Phys.-okon. Ges. 3. Konigsberg i. Pr. 51. Konigsberg 1910, p. 5—22. 
H. Hess, von Wichdoeff, Das Vorkommen von »Diluvialkohle« bei Pur¬ 

mallen, Gwilden und Kl. Tauerlanken an der russischen Grenze. Jahrb. d. Kgl. 
Pr. Geol. Landesanst. f. 1911, II, p. 272—284. 

Nack Hess von Wichdoeff ergab eine Bokrung neben einem alten 

Schurf, an dem die Kokle friiher gewonnen wurde, folgendes Profil: 

0—1,58 m Gesckiebemergel, 

1,58—1,60 m Sand, 

1,60—2,05 >> Gesckiebemergel, 

2,05—3,40 >> grober Sand, zum Teil tonstreifig, 

3,40—3,65 >> Gesckiebemergel, 

3,65—8,30 » Sand, 

8,30—8,80 >> Diluvialkohle, 
von 8,80 << Sand. 

Jentzsch hatte friiher unter lm Kokle beobacktet: 4,6 m Sand, 

darunter 9,0 m Tonmergel und scklieBlick nock 17 m Gesckiebemergel, 

okne daB damit das Ende des Diluviums erreickt war. Hess von Wich¬ 

doeff konnte zeigen, daB dieses Vorkommen von Ivohle einen strati- 

31* 
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graphischen Horizont bildet, der sich von Gwilden (1 m Koble mit einem 

zweiten kleinen Flozchen im Hangenden von 1—5 cm Starke) iiber 

Purmallen (0,5—1,0 m) nnd Tauerlanken (0,35 m) bis nacb Memel 

(3 m Sand mit einer Bank von Koble) verfolgen laBt. Die Koble selbst 

war auBerordentlich zahe und lieB sicb nnr mit Spitzhacke nnd Axt ge- 

winnen, sie fiihrte zum Teil zahlreiche pechschwarze, muscbelig brecbende 

Korner von Dopplerit. 

Der geologischen Stellung nach handelt es sicb mit Sicberbeit nm eine 

in situ entstandene Kohle des Diluviums, was scbon Jentzsch erkannte 

im Gegensatz zu Bebendt, der sie irrtumlich flir anstebendes Tertiar 

bielt. Hess von Wichdobff spricbt dieses Vorkommen flir interglazial 

an, Pbeuss dagegen fur interstadial. Der gesamten Lagerung nacb diirfte 

es sicb wobl um ein warmes Interglazial II handeln, nicbt um ein Inter¬ 

stadial, da die wenigen bisber beobachteten Einschliisse der Zurecbnung 

zum Interglazial kaum widersprechen. Diese beschranken sicb auf 

Hijpnum trifarium, Equisetum (,heleocharis), Picea (excelsa) und Betula 

cf. pubescens. 

Rheingebiet. 

Literatur: E. Beyer, Zur Verbreitung der Tierformen der arktischen Region 
in Europa. Diss. Marburg 1894. 

Im Leine-, Weser- und Saalegebiet lassen sicb kalte und warme 

Interglaziale unterscheiden. DaB die gleicben Yerbaltnisse ebenso bei 

den Terrassen der Bheinscbotter bestanden haben, geht nicbt nur aus 

der geologischen Entwicklung, sondern aucb aus den Faunen bervor. 

Insonderheit sprechen flir die Existenz kalter Interglaziale die Funde 

arktiscber Tierreste. Von ihnen seien aus den Rheinschottern angefiibrt: 

Ovibos moschatus vonVallendar und MoselweiB, ferner Canis lag opus, 

sowie Lcigopus sp., beide von Andernach. 

Da die Reste meist verschleppt sind, laBt sicb der genaue strati- 
grapbische Horizont nicht mehr ermitteln. 

Rixdorf (Neukolln) bei Berlin. 

Literatur: Dames, Geognostische Beschreibung der Umg. v. Berlin. 1855. 
p. 66. 

E. Geinitz, Das Quartar von Nordeuropa. Stuttgart 1904. p. 292—295. 
Fo Wahnschaffe, Die Oberflachengestaltung des norddeutschen Flaclilandes. 

3. Aufl. Stuttgart 1909, p. 292—295. 
F. Soenderop und H. Menzel, Bericht liber die Exkursion nacli Phoeben 

am 24. Marz 1910. Z. d. D. geol. Ges. 62. 1910, Monatsber. p. 630. 

Zwiscben zwei Moranen haben sicb in Kiesen eine gauze Anzabl von 

Wirbeltierresten gefunden, namlich: 

Elephas primigenius, 

>> trogontherii, 

» antiquus, 

Rhinoceros tichorhinus, 

» Merckii, 
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Equus caballus, 

Bos primigenius, 

Bison prisons, 

Ovibos moschatus, 

Rangifer groenlandicus, 

>> tarandus, 

Cervus aloes, 

>> elaphus, 
>> euryceros, 

Canis lupus, 

■ Ursus sp., 

Felis leo. 

Nach dem Erhaltungszustand der Knochen muB man annehmen, 

daB ein Teil von den Resten wohl einen geringen Transport erlitten hat, 

ein anderer sich aber auf primarer Lagerstatte befinden diirfte. 

Das Auftreten nordischer Tiere wie Ovibos moschatus, Rangifer groen¬ 

landicus und R. tarandus konnte im ersten Augenblick dazu verleiten, in 

dem Rixdorfer Horizont eine Interstadialbildung zu erblicken. Die 

Tatsache aber, daB sich bei Berlin an mehreren Punkten nnter dem- 

selben Oberen Geschiebemergel, der die Rixdorfer Fauna uberlagert, 

echte Interglazialbildungen vorfinden (Phoeben, Kohlhasenbriick, 

Motzen), zwingt uns dazu, auch den Rixdorfer Horizont als ein Inter- 

glazial anzusehen. Nun fiihrt er aber die eben erwahnten arktischen 

Elemente; da auBerdem die Kiesschicht, in der die meisten Reste ge- 

funden wurden, verschleppte Fossilien von diesem selben Interglazial 

enthalt, so durften diese Ablagerungen etwas j linger sein als das eigent- 

liche warme Interglazial (mit Paludina Duboisi). Wir stellen sie daher 

in das obere Interglazial II. — Bemerkenswert ist, daB nach Be- 

rendt (Z. d. D. geol. Ges. 32, 1880, p. 651) Geweihbruchstiicke vom 

Ren auch in der naheren Umgebung von Berlin gefunden sind (Tempel- 

hof, Britz und Miiggelheim), und zwar stets im >>Grand direkt iiber dem 

unteren Diluvialmergel <<. Das diirfte aber der gleiche Horizont wie 

Rixdorf sein. — Heute ist der AufschluB vonRixdorf nicht rnehr zugang- 

lich und langst bebaut. Yielleicht gehort auch der Fund von Ovibos 

moschatus, der bei Konigswusterhausen gemacht wurde, in dieses Niveau 

(R. Kowarzik, Der Moschusochse im Diluvium von Europa und Asien. 

Verh. d. naturf. Ver. in Briinn. 47. 1908, p. 47). 

SaBnitz (Riigen). 
Literatur: C. Struckmanx, Brief an W. Dames. Zeitsckr. d. D. geol. Ges. 

31. 1879. p. 788. 
H. Muntiie, Studier ofv. Baltiska hafvets qvartara historia. I. Akad. Ab- 

handl. in Bih. sv. k. Vet.-Akad. Handl. 18. Stockholm 1892, p. 64—69. 
H. Mttxthe, Studien liber altere Quartarablagerungen im slidbaltisclien Ge- 

biete. Bull. Geol. Inst. Univ. Upsala 1896—1897. Ill, Upsala 1898, p. 27 u. 110. 
K. Keilhack, Die Lagerungsverhaltnisse des Diluviums in der Steilkiiste 

von Jasmund auf Riigen. Jahrb. d. Kgl. Pr. Geol. Landesanst. f. 1912, I, p. 116. 
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Auf Kiigen iiberlagert cler Obere Geschiebemergel diskordant unteres 

Diluvium und Kreide (Obersenon). Das untere Diluvium besteht aus 
zwei verschiedenen Moranen, die durch einen durchgehenden, zum Teil 

fossilflibrenden Sand getrennt sind. Die Fauna, die Struckmann Fierin 

bei SaBnitz entdeckte, ist gemaBigt (Tellina baltica, Spliaerium solidum, 

Pisidium amnicum) und befindet sick auf primarer Lagerstatte. Weiter- 

hin aber, am Kieler Bach, fand Munthe in den 3 m machtigen Sanden 

eine Fauna sowie Moose, die auf ein alpines oder arktisches Ivlirna hin- 

weisen. Die fiber den Sanden liegende Morane war ungefahr 9 m, die 

liegende gegen 8 m machtig. 
An Tierresten ist vor allem ein Wasserkafer zu bemerken, Cyma- 

topterus dolabratus Payk., der nur in alpinen und arktischen Gegenden 

vorkommt. An Moosen fanden sich: 

Hylocomium parietinum L. 

Amblystegium exannulcitum Br. Erv. 

>> intermedium Ldb. 

» jluitans L. 

>> serpens L. 

>> stramineum Dicks. 

» sarmentosum Wg. 

Sphaerocephalus turgidus Wg. 

Von diesen sind die ersten sechs liber ganz Skandinavien bis in die 

arktischen Begionen verbreitet, die beiden letzten sind in Siidschweden 

unbekannt, gehen aber von Mittelschweden bis nach Spitzbergen. 

Die Storungen, die alteres Diluvium und Kreide betroffen haben, 

sind, wie Keilhack in seiner ausfiihrlichen Arbeit zeigte, jung-inter- 

glazial. Von den beiden Moranen des unteren Diluviums konnte die 

jiingere als Absatz der mittleren Vereisung gelten, die altere zur ersten 

Vereisung gehoren. Demnach wiirden die Sande mit arktischem Inhalt 

zu einem kalten Interglazial I zu stellen sein, wobei es unbestimmt 

bleiben muB, ob sie dem oberen oder dem unteren kalten Interglazial 

entsprechen. Das dazwischenliegende warme Interglazial fehlt am 

Kieler Bach, wie umgekehrt in SaBnitz nur dieses erhalten blieb. 

vgl. Deuben, S. 512. 

Stade. 

Literatur: Focke, Abh. d. natur. V. z. Bremen VII. 1882, p. 281. Taf. 20. 
H. Schroeder, Mitteilung liber die geologische Aufnalime bei Stade. Jakrb. 

d. Kgl. Pr. geol. Landesanst. f. 1898, p. CL ff. 
C. Gottsche, Die Endmoranen und das marine Diluvium Schleswig-Holsteins. 

II. Mitt. d. Geogr. Ges. in Hamburg, Bd. 14. Hamburg 1898, p. 37. 
E. Gelnitz, Die Einheitlichkeit der quartaren Eiszeit. N. Jalirb. f. Min. usw. 

Beilage-Bd. XVI. Stuttgart 1902, p. 62. 

Nach Focke tritt am Schwarzen Berg bei Stade ein ziemlich steil 

aufgerichtetes System verschiedenartigster Diluvialschichten auf, die 

aus Grundmoranen, fluvioglazialen Sanden und Kiesen, Banken von 

dunklen Tonen mit arktischer, mariner Fauna und einer Austernbank 
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(nur 0,10 m) bestehen. Die schwarzen Banke von Tonmergel fiihrten 

Saxicava pholadis, S. circtica, Modiolaria corrugcita, Yoldia arctica, 

Y. intermedia, Cylichna propinqua, Foraminif eren; die Austernbank 

entbielt Ostrea edulis, Mytilus edulis, Cardium edule, Tellina baltica, 

Mactrasubtruncata, Myatruncata (?), Pholas crispata, Buccinum undulatum, 

Balanus sp. 
Schroeder halt im Gegensatz zu Focke die Ablagerung fur normal, 

er ist nicht abgeneigt, »das Ganze als ein Produkt einer einzigen Ver- 

eisung aufzufassen und fiir das Stader Gebiet mehrfaehe Oszillationen 

eines Inlandeises anzunehmen<<, auch halt er die Austernbank fiir 

interglazial. 

Geinitz bekampft diese Auffassung lebhaft und meint, daB >>eine 

10 cm dicke Austernbank der Absatz einer vielleicht 85 000 Jahre dauern- 

den Periode sei, vor und nach weleher in jener Gegend fast genau die- 

selben Ablagerungen zustande gekommen waren, eine Vorstellung, die 

wenig Wahrscheinlichkeit fiir sich hat<<. Er ist vielmehr geneigt, die 

Austernbank als eine Scholle oder den Pest einer entfernteren, durch 

Stauchung oder dergleichen in den jetzigen Verband gelangten Ablage¬ 

rung aufzufassen. Dagegen spricht aber der Umstand, daB sich nach 

Schroeder die Austern (ebenso wie auch die glaziale Fauna) sicher 

auf primarer Lagerstatte befinden. Seine Gliederung ist folgende: 

(f) Grandiger Sand ca. 10 m1) 

(g) Sand (Fallen 45°) ca. 40 m 

(h) Geschiebe mergel ca. 0.5 m 

(i) Tonmergel mit arktisclier Fauna ca 3 m 

(k) Sand ca 25 m 

(l) Geschiebe mergel ca. 13 m 

(m) Sand ca. 7 m 

(n) Tonmergel mit arktisclier Fauna (Einfallen75—50°) ca. 2m 

(o) Austernbank ca. 0,1 m 

(p) Sand ca. 18 m 

(q) Geschiebe mergel (Einfallen zu p 70°) ca. 16 m 

(r) Sand ca. 18 m 

(s) Geschiebe mergel (Fallen zu r 40°) ca. 4 m 

(t) Sand ca. 7 m 

(u) Geschiebe mergel ca. 2,5 m 

(v) Sand ca. 12 m 

(w) Geschiebe mergel ca. 6 m 

(x) Tonmergel mit arktisclier Fauna (Fallen 35 °) ? m 

(y) Geschiebe mergel ? m 
Dieses Profil laBt sich in ausgezeichneter Weise mit der altesten 

Darstellung von Focke in Ubereinstimmung bringen, wie Schroeder 

des naheren ausfuhrt. 

D Die wahren Machtigkeiten sind in Wirkiicbkeit kleiner, da die Schichten 
geneigt steken. 
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Verfolgt man die einzelnen Ablagernngen von Stade im Profil, so 

ergibt sich, daB an der Basis Grundmoranen mit marinen arktischen 

Sedimenten wechsellagern. In der Mitte finden sicb ebenfalls marine 

Schichten, aber obne Moranen, zunachst eine auf ein gemaBigtes Klima 

binweisende Austernbank, daruber wieder eine arktiscbe Fauna. Der 

bangende Teil bestebt wieder aus Moranen in Wechsellagerung mit ark- 

tiscber Fauna. Das Ganze ist demnacb ein Bild einer zwiscben zwei 

Eiszeiten entstandenen Bildung, wie wir es an Yollstandigkeit nicbt 

wieder finden. Die tieferen Banke wurden beim Buckzuge einer alteren 

Eiszeit abgesetzt und sind Oszillationsprodukte. Danacb blieb das 

Klima zunachst nocb arktisch, maBigte sicb aber spater derart, daB 

Austern usw. existieren konnten. Es folgte, weil eine neue Eiszeit beran- 

nahte, ein Warmeriickgang, der zur Einwanderung von arktiscben Ele- 

menten fiibrte. ScblieBlicb oszillierten die Moranen dieser jungeren 

Yereisung und begruben zwiscben sicb neue marine Sedimente mit 

arktiscbem Inbalt. 

Die Scbwierigkeit der Erklarung einer nur 0,1 m macbtigen Bank 

mit einer gemaBigten Fauna gegenuber den ungleich macbtigeren 

Komplexen arktiscben Inbalts laBt sich vielleicbt auf folgende Weise 

sebr einfacb bebeben. 

Das diluviale Inlandeis bat sicb nach beutiger Auffassung von 

Skandinavien aus dreimal ausgebreitet und sich in den beiden Inter- 

glazialzeiten bis eben dahin zuruckgezogem Je nordlicher nun ein 

Ort liegt, um so naher befand er sicb demjenigen — beute nocb 

ganzlich unbekannten — Punkte, bis wobin das Inlandeis wabrend 

einer Interglazialzeit zuruckschmolz. Die unmittelbar sudlicb von 

diesern Punkte gelegenen Partieen standen aber nocb unter einem 

derartigen Einflusse des nordlicb davon befindlicben Eises, daB es in 

den Interglazialzeiten zur Entwicklung einer gemaBigten Fauna 

und Flora nicbt kommen konnte. Je siidlicher aber ein Ort liegt, 

um so langer dauerte wahrend einer Interglazialzeit diejenige Periode, 

in der das betreffende Gebiet klimatisch unabhangig vom Inlandeise 

war, in der sicb also auch war me Interglaziale bilden konnten. Man 

kann daher ganz allgemein erwarten, daB warme Interglaziale um so 

eber auftreten und um so machtiger werden, je siidlicher ein Ort sicb 

befindet. Nun liegt Stade schon verhaltnismaBig weit nordlicb, und 

man kann aus der nur sehr geringen Entwicklung des dortigen warmen 

Interglazials scblieBen, daB sich das Inlandeis wabrend der Ablagerung 

der Austernbank nicbt allzuweit in nordlicher Bicbtung (oder nacli 

Nordwesten bzw. nacb Nordosten) zuruckgezogen liatte. 
Das Alter der beiden in Frage kommenden Yereisungen laBt sicb 

aus dem Profil und dem Fossilinhalte nicbt ableiten; nacb gutiger miind- 

licber Mitteilung des Herrn Professor Gagel ist es aber ziemlich sicber, 

daB es sicb wobl um Ablagerungen der beiden letzten Eiszeiten bandelt, 

da sicb der Obere Geschiebemergel, die Grundmorane der letzten Yer- 
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eisung, bis dicht an Stade heran verfolgen laBt. Ihm entsprechen noch 

mehrere, liber dem gesamten Profil liegende Moranen, denen auch wohl 

die steile Aufrichtung der Schichten zuzuschreiben ist. 

Hiernach erhalten wir folgende Deutung: 

(f) bis (1) Jiingeres Interstadial II 

(m), (n) Oberes, kaltes Interglazial II 

(o) Mittleres, warmes Interglazial II 

(p) Unteres, kaltes Interglazial II (?) 

(q) bis (y) Alteres Interstadial II. 

Wie man sieht, ist das Bild vollstandig bis auf den Nachweis des 

unteren kalten Interglazials II, das bisher im Profil durch eine Fauna 

nicbt belegt ist. Es ist aber nicbt ausgeschlossen, daB es in den recht 

machtigen Sanden der Scbicht (p) enthalten ist und vielleicbt einmal 

spater, bei weiteren Aufschlussen, fossilfiihrend aufgefunden wird. 

SliBenborn bei Weimar. 

Literatur: W. Soergel, Rangifer cf. tarandus aus den Schottern von SiiBen- 
born bei Weimar. Zentralbl. f. Min. 1911, p. 457—461. 

In einem KiesaufschluB wurde 8—10 m unter der Oberflache eine 

nicbt besonders gut erhaltene Stange von Rangifer cf. tarandus auf¬ 

gefunden. Das Vorkommen ist deswegen von Interesse, weil Rentier- 

funde aus dem alteren Diluvium nur ganz vereinzelt bekannt geworden 

sind, so von Stein beim zusammen mit Elephas trogontherii. Der geo- 

logiscben Stellung nach gebort SuBenborn wohl zum Interglazial I. 

Soergel ist der Ansicbt, daB die Bildung der Schotter nocb nicbt ab- 

gescblossen war, als die Eismassen der zweiten Yereisung nach Suden 

vorruckten. Demnacb ware dieser Fund in das obere Interglazial I 

zu stellen. Es ware aber aucb moglich, daB dieses Stuck aus tieferen 

Lagen der Schotter verschleppt ware, so daB sein urspriingliches Auf- 

treten in der kalten Basis dieses Interglazials zu sucben ware. 

III. England. 

Hoxne (Suffolk). 

Literatur: Reid, Report of the Committee on the Relation of Palaeolithic 
Man to the Glacial Epoch. Rep. Br. Assoc, f. 1896. p. 400 ff. 

Reid, The Origin of the British Flora. 1899. p. 78. 
C. A. Weber, Versuch eines Uberblicks fiber die Vegetation der Diluvialzeit 

in den mittleren Regionen Europas. Berlin 1900, p. 13—14. 

Bei Hoxne beobacbtet man folgendes Profil: 

(8) Sand 1 m 

(7) SuBwasserton 1,2 m 

(6) Kies 0,8—1,0 m 

(5) Glazialton 4 m 

(4) Lignit mit Pflanzen gemaBigten Klimas 0,3—1 m 
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(3) SuBwassermergel, ebenso 7 m 

(2) Gescbiebemergel 8 m 

(1) Glazialsand ? m. 

Der schwarze Glazialton (5.) beherbergte eine reicbe arktiscbe Flora, es 

fanden sick u. a. Salix myrsinites, S. herbacea, S. polaris, Betula nana. 

Diese Sckickten fallen nach Webek, der drei Vereisnngen mit zwei Inter- 

glazialzeiten annimmt, sicher in die erste Interglazialzeit. Da bier Oszil- 

lationserscheinnngen nicht beobachtet wnrden, so handelt es sick wokl 

urn ein kaltes Interglazial, und zwar der Lagerung nack um oberes 

Interglazial I. 

Mundesley^ Bacton und Ostend (Norfolk). 

Literatur: A. G. Nathorst, Om den arktiska vegetationens utbredning ofver 
Europa norr om Alperna under istiden. Ofvers. Vet. Akad. Forh. Stockholm 1873. 
No. 6. p. 11—20. 

A. G. Nathorst, Uber den gegenwartigen Standpunkt unserer Kenntniss von 
dem Vorkommen fossiler Glazialpflanzen. Bihang till Svenska Vet.-Akad. Afh, 
Bd. 17. Afd. III. No. 5. p. 21. 1892. 

Reid, The Origin of the British Flora 1899, p. 82 u. 83. Daselbst weitere Lite¬ 
ratur. 

C. A. Weber, Versuch eines Uberblicks iiber die Vegetation der Diluvialzeit 
in den mittleren Regionen Europas. Berlin 1900, p. 8. 

Uber dem Cromer Forestbed, das nack keutiger Auffassung zum 

alteren Interglazial gekort, liegt ein Marsckton oder eine loBahnlieke 

Bildung mit arktiscken Pflanzen, darunter Sckickten mit Salix polaris, 

Betula nana, Hypnum turgescens, Limnaea limosa. — Oberes Inter¬ 

glazial I. 

IT. Schott land. 

Cleongart auf Kintyre (sudwestl. Sckottland). 

Literatur: H. Munthe, On the Interglacial Submergence of Gr. Britain. 
Bull. Geol. Upsala 6. III. 2. 1897, p. 369—411. 

Jessen, On the Shell-bearing Clay in Kintyre. Transact. Soc. Edingb. 1901, 76. 
E. Geinitz, Das Quartiir von Nordeuropa. Stuttgart 1904, p. 381. 

Die tiefsten Schickten des Profils besteken aus 3,6 nr grobem Sand 

und Kies, auf denen marine Tone mit einer arktiscken Fauna liegen. 

Nack dieser Zeit war das Klima wieder etwas giinstiger, und es konnten 

sick Ostrea edulis, Turritella terebra u. a. Formen ansiedeln. Danack 

traten wieder arktiscke Verkaltnisse ein, der Ton fiikrte Yoldia lenti- 

culata und wurde sodann von einer dunnen Moranenbank bedeckt. Nack 

abermaligem Tonabsatz wurde der gesamte, 9,2 m machtige Ton von 

einem 24,3 m starken Geschiebelekm liberlagert. 

Wenn in der Tiefe nock eineMorane vorkanden ware, oder wenn man 

die liegenden Sande und Kiese als einen verwasckenen Gesckiebemergel 

auffassen konnte, so katten wir kier das Bild eines vollstandigen Inter- 

glazials vor uns. Die tieferen Lagen waren nock durck eine sick zuriick- 
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ziehende altere Eiszeit beeinfluBt und lieferten infolgedessen eine ark- 

tische Fauna. Spaterhin zog sich das Eis so weit zuriick, daB sich eine 

aus gemaBigten Elementen bestehende Fauna ansiedeln konnte, bis 

schlieBlich beim Herannahen einer neuen, jiingeren Yereisung wieder 

arktische Faunen vorherrscbten. Leider laBt es sick nicht entscheiden, 

ob wir es mit dem alteren oder jiingeren Interglazial zu tun haben; wir 

stellen daher diese Ablagerung unter Yorbebalt zu einem kalten Inter¬ 

glazial I. 

Woodhill Quarry bei Kilmaurs in Ayrshire (siidwestl. Schottland). 

Literatur: J. Geikie, The Great Ice Age. 3. Ed. London 1894, p. 134. 

Unter 23 m normaler Grundmorane treten geschiehtete Sande und 

Tone auf, die von 5/4 m Sand unit arktischen Muscheln und anderen 

marinen Resten unterlagert werden. Das Liegende besteht aus 6 m 

fossilleeren Sand und Kies. 

Die geologische Stellung ist durchaus unsicher, da vor allem auch 

tiefere Moranen fehlen. 

Ahnliche Ablagerungen mit arktischen Ostrakoden und Foramini- 

feren sind in jener Gegend auch von anderen Autoren erwahnt worden. 

Y. Scliweden. 

Alnarp (Schonen). 

Literatur: N. 0. Holst, Alnarpsfloden, en svensk Cromerflod. Sver. geol. 
Unders. Ser. C. No. 237. Arsbok 4, 1910, No. 9. 

Leonh. Holmstrom, Om preglacialia bildningar i Sk Tie. Geol. Foren. For- 
handl. Bd. 34. H. 4. No. 284. April 1912, p. 411—443. 

Bei Alnarp findet sich ein Staubecken aus Ton und Sand (40 m 

machtig), das neben verschwemmten tertiaren Holzern auch Blatter, 

Stengel und Samen praglazialer Pflanzen auf primarer Lagerstatte ent- 

halt, namlich Betula nana, Salix joolaris und S. reticulata. Nach unse- 

rem System kaltes Praglazial^ kein Interstadial. 

Bj eresjoholm bei Ystad (Schonen). 

Literatur: N. O. Holst, Preglaciale Dryasforande inneslutningar i den undre 
moranen vid Biaresioholms tegelbruk nara Ystad. Geol. Foren. Forkandl. 29. 
p. 228—234. 

Leonh. Holmstrom, Om preglacialia bildningar i Skane. Geol. Foren. For- 
handl. Bd. 34. H. 4. No. 284. April 1912, p. 411—443. 

Bei Bj eresjoholm in der Nahe von Ystad treten geschiehtete Tone 

in einer Starke von 2,5 m auf, die neben Conchylien auch arktische 

Pflanzen fiihren, namlich Betula nana, Salix sp., Dry as octoyetala u. a. m. 

Uberlagert werden sie von der Grundmorane des tiefbaltischen Eis- 

stromes und ruhen auf einer Morane. Holmstrom halt die Ablagerung 

fiir interstadial, da sie wahrend einer Oszillation der altesten Yereisung 

gebildet wurde; wir werden sie daher als prastadial bezeichnen. 
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Insel Hven (Oresund). 

Literatur: K. Rordam, De geolog. Forhold i det nordostl. Sjalland. Danm. 
geol. Unders. No. 3. 1893. p. 21—23. 

Munthe, Studien liber altere Quartarablagerungen im slidbaltischen 
Gebiete. Bull. GeoL Inst. Upsala 1896—1897. Ill, Upsala 1898, p. 102—106. 

In einem Ton, dessen grofite Macbtigkeit mindestens 13—14 m be- 

tragt, wurden beobachtet: 
Leda cf. pernula, ■ 
Yoldia arctica, 

>> lenticulata, 

Tellina calcar ea, 

Saxicava ? sp., 

My a cf. truncata, 
Turritella terebra, 

Ce rithiu m reticula t urn. 

Die Zusammensetzung der Fauna zeigt, daB die kalten und warmen 

Elemente nicbt gleicbzeitig dort gelebt haben konnen. Da der Ton nach 

Munthe durchaus den Eindruck einer marinen Bildung macht, nnd die 

arktiscben Mollusken die gemaBigten an Zahl bedentend iibersteigen, 

und zudem der Erhaltungszustand der nordlicben Arten relativ gut ist, 

so wird man nicbt fehlgehen, wenn man annimmt, daB die gemaBigten 

Formen auf gearbeitet wurden und sick auf sekundarer Lagerstatte bef inden. 

Da diese Tone von Sanden und Kiesen mit einer Decke von Ge- 

scbiebemergel (bis 15 m und mebr) iiberlagert werden, und Oszillations- 

erscbeinungen bier feblen, so durften sie wobl zu einem Interglazial ge- 

boren, und zwar, da sie gemaBigte Elemente auf sekundarer Lagerstatte 

fiibren, zu einem oberen kalten Interglazial. Freilicb muB es zunacbst 

noch ganzlicb unbestimmt bleiben, ob die Scbicbten zum alteren oder 

zum jungeren Interglazial zu stellen sind, und nur der Umstand, daB 

wir aus dem alteren Interglazial entsprecbende Ablagerungen kennen, 

veranlaBt uns, diese fraglichen Bildungen bis auf weiteres zum alteren 

Interglazial zu ziehen. Ihr genaueres Alter ware demnacb unter Vor- 

bebalt: jungeres. Interglazial I. 

Klagerup (Scbonen). 

Literatur: L. Holmstrom, Ofversigt of bildningar fran ocb efter istiden vid 
Klagerup iMalmohns lan. Ofvers. Vet. Ak. Forh. Stockholm 1873. No. 1, p. 9—26. 

N. O. Holst, Har det funnits mera an en istid in Sverige? Sver. Geol. Unders. 
Ser. C. No. 151. 1895, p. 10 ff. 

A. Henning, Geologischer Fiihrer durch Sckonen. Berlin 1900, p. 96. 

In einem von einer Morane bedeckten Ton bei Winninge in der Gegend 

von Klagerup fand Holmstrom Anodonta anatina, f. rostrata, Pisidium 

obtusale, P. Henslowianum, Limnaea lagotis oder ovata, O. Torell Dry as 

odopetala, Salix polaris usw. Diese Ablagerungen sind nacb Holmstrom 

j linger als die jungere baltische Morane; sie durften daber als ecbte 

Oszillationsprodukte auf zufassen und in unser P o s t s t a d i a 1 zu stellen sein. 
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T h o r s j 5 (Schonen). 

Literatur: A. G. Nathorst, Om arktiska vaxtlamningar i Skanes sotvattens 
bildningar. Ofvers. Vet. Ak. Forh. Stockholm 1872. No. 2. p. 135—138. 

A. G. Nathorst, Om den arktiska vegetationens utbredning ofver Europa 
norr om Alperna under istiden. Ofvers. Vet. Ak. Forh. Stockholm 1873. No. 6. 

p. 11—20. 
N. O. Holst, Har clet funnits mera an en istid in Sverige? Sver. Geol. Unders. 

Ser. C. No. 151. 1895, p. 11. 

Bei Thorsjo tritt ein Ton auf mit Dry as octopetala, Salix polaris, 

Limnaea, Pisidium und Cytheridea torosa, der von einer Morane bedeckt 

ist. Der Lagerung nach diirften diese Schichten, falls sie nicht inter- 

glazial sind, am ehesten denen von Klagerup entsprechen, d. k. post- 

stadial sein. 

Tabelle III. 

' 
Terrestrische Bildungen Marine Bildungen 

Poststadial 
Bitterfeld?, Klagerup, Liibeck, 

Masuren, Thorsjo ? 
Hove? Itzehoe, Rensing u.In- 

nien, Kaiser Wilhelm-Kanal. 

Glazial III //////////////////// (Jiingste Vereisung) ///////////////////// 

Jiing. Interstadial II Stade z. T. 

Oberes Interglazial II 

Brorup, Fleestedt, Halbe, 
Klinge z. T., Liineburg, 
Liitjen-Bornholt. Bixdorf 
z. T. 

Hove? Skaerumhede z. T., 
Vendsyssel, Stade z. T.. 
Woodhill Quarry?? 

(Warm.Interg'lazial II) (Weit verbreitet) (Weit verbreitet) 

Unt. Interglazial II Brorup, Honerdingen z. T. Hove? Vendsyssel z. T. 

Alter. Interstadial H Stade z. T. 

Glazial II //////////////////// (Mittlere Vereisung) ///////////////////// 

Jiinger. Interstadial I Klosterlein ? ? 

Oberes Interglazial I 

Deuben??, Hameln, Hoxter 
z.T., Hoxne.Korbisdorf z. T., 
Mundesley, Bacton u. Ost- 
end. Oeynhausen ?, SaBnitz?, 
SiiBenborn z. T. 

Hven z. T.?, Selbjerg? 

(Warm. Interglazial I) (Weit verbreitet) 
(Weit verbreitet, Eemzone in 

Holland, Norddeutschland 
und Danemark.) 

Unteres Interglazial I SaBnitz? 

Burg, Elbing, Esbjerg ?, 
Hostrup?, Marienwerder?, 
Nindorf?, Selbjerg? Mehl- 
sack, Cleongart? 

• • 
Alteres Interstadial I Ejstrup. Hostrup? 

Glazial I ////////////////////// Alteste Vereisung ///////////////////// 

Praestadial Bjeresjoholm. 

Kaltes Praglazial Alnarp Selbjerg? 
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Stellt man diese einzelnen Yorkommen in einer Tabelle zusammen 

(Tabelle III), so sieht man, daB besonders bei den marinen Interglazialen 

nock vieles fraglich ist. Nur das eine kann man bei ihnen angeben, 

daB wir in Norddeutschland sowobl zur alteren wie zur jiingeren Inter- 
glazialzeit Meerestransgressionen zu verzeichnen haben, die jedenfalls 

durch ausgedehnte flackenkafte Bodensenkungen veranlaBt worden 

sind. Aber wakrend die Transgression der alteren Interglazialzeit vor 

allem in WestprenBen tief ins Land eingriff, felilen in Ostdentschland 

analoge Erscbeinungen zur jiingeren Interglazialzeit, wie es sckeint, 

vollstandig. Wie sich die marinen Ablagerungen von Siidbolstein und 

Nordhannover auf die beiden Interglaziale verteilen, ist nock ungewiB, 

dock kat sick, wie es sckeint, das Meer der jiingeren Interglazialzeit 

mindestens bis nach Stade hin ersteckt. 

Bei den terrestrischen Interglazialen fallt auf, daB wir trotz der in 

den letzten Jakren aus Deutsckland bekannt gewordenen reckt groBen 

Anzakl nur verkaltnismaBig wenige Sedimente mit arktisckem oder 

borealem Inkalte kennen. Das diirfte augensckeinlick mit tektoniscken 

Vorgangen zusammenkangen. Vergegenwartigen wir uns, daB alle 

die zaklreicken SiiBwasserbildungen, die Interglaziale liefern konnten, 

wie Torfe, Wiesenkalke, Tone, Faulscklammbildungen, Diatomeen- 

lager usw. sick nur da bilden konnten, wo infolge von lokalen tektoni¬ 

scken Bewegungen Senkungen meist geringen Umfanges und Ausdeknung 

eintraten, so werden wir es versteken, daB in zaklreicken Fallen nur 

Interglaziale mit durckaus gemaBigtem Inkalt, sogenannte warme Inter¬ 

glaziale entsteken konnten. Demi die Bodensenkung, die zu ikrer Bil- 

dung Veranlassung gab, fiel in eine Zeit, in der sick das Eis bereits weit 

nack Norden zuruckgezogen katte, so weit, daB der Fossilinkalt durck 

dieses nickt mekr beeinfluBt werden konnte. 

Es ist unnotig zu betonen, daB bei diesen Teil-Interglazialen die etwa 

frliher vorhandenen kangenden kalteren Sckickten durck das Eis oder 

auf andere Weise zerstort worden sind. Wir kennen gerade aus Deutsck¬ 

land genug warme Interglaziale, bei denen aus der ungestorten Lagerung 

mit Sickerkeit kervorgekt, daB eine derartige Erosion im Hangenden der 

Sckickten nickt stattgefunden kat. Ebenso feklt bei diesen stets auek 

das liegende kalte Interglazial, es kaben sick eben infolge der groBen 

Entfernung vom Eisrande nur Ablagerungen mit gemaBigtem Ckarak- 
ter bilden konnen. 

Umgekehrt sind bei anderen als Interglazial aufgefaBten Bildungen 

die warmen Elemente im Hangenden oder Liegenden nickt vorkanden, 

es sind nur Sckickten mit arktisckem Inkalt zur Ablagerung gelangt. 
Lekrreick kierfur ist besonders Liineburg. Hier treten weder an der 

Basis desTorfes, noch unter ikm Schickten auf, die etwa durcli Fiikrung 

von Linde, Eicke oder Erie usw. mit Notwendigkeit auf ein gemaBigtes 

Klima kinweisen wiirden; im Gegenteil sprickt die Zusammensetzung 

des Torfes mit Sickerkeit dafiir, daB er sick dock sckon in einer kalteren 
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Periode gebildet kaben muB. Nun konnte Weber zeigen, daB sich 

gegen Ende der Torfablagerung eine Yersckleckterung des Klimas 

geltend machte. DaB diese nickt durck eine gewaltige Hebung des Lan¬ 

des — die viele Hunderte von Metern betragen kaben miiBte —, sondern 

nur durck Herannaken einer neuen Yereisung bewirkt wurde, bedarf 

keiner weiteren Bemerkung. Wir fiikren daker das Feklen von ge- 

maBigten Elementen im Liegenden des Torfes darauf zurlick, daB die 

Bodensenkung, die zu der nackkerigen Torfbildung Yeranlassung gab, zu 

einer Zeit erfolgte, in der das Eis der betreffenden Eiszeit bereits im Heran- 

riicken begriffen war. Aknlick mogen die Yerhaltnisse bei Fleestedt liegen. 

Bei einer dritten Gruppe von Interglazialen verteilen sich die ein- 

gescklossenen Elemente sowokl auf kalte wie auf warme Schichten; als 

Beispiel sei Honerdingen herausgegriffen. 

Hier finden sick an der Basis der SuBwasserablagerung Banke mit 

Betula nana, die wokl nock durck das abziekende Eis der zweiten Yer¬ 

eisung beeinfluBt wurden. Nack und nack verbesserte sich aber das 

Klima infolge der immer groBer werdenden Entfernung vom Eisrand, 

so daB das Hauptlager von Honerdingen nur gemaBigte Typen flikrt. 

Hier setzte demnack die Bodenbewegung zu einer Zeit ein, als das Eis 

der mittleren Yereisung nock nickt allzuweit nordlich von diesem Yor- 

kommen lag, die Bodensenkung katte aber ihr Ende erreicht, eke das Eis 

der dritten Yereisung Honerdingen wieder beruhrte. 

Nock seltener ist der Fall, daB diese tektonischen Erscheinungen ein 

vollstandiges Interglazial iiberdauern, das kat sick bei Brcrup nack- 

weisen lassen. Dort enthalten sowohl die hangenden wie die liegenden 

Sckickten des Interglazials subarktiscke Pflanzenreste, die dazwiscken- 

liegenden aber nur gemaBigte. Daraus scklieBen wir, daB der Beginn 

der Bodensenkung mit dem Beginn der Interglazialzeit zusammenfiel 

und ikr Ende mit dem AbschluB dieser Periode erreickte. 

Es steht zu koffen, claB es im Laufe der Zeit gelingen wird, die Ab- 

lagerungen unsicherer Stellung kinsicktlick ihrer stratigrapkiscken Posi¬ 

tion genauer festzulegen und einem bestimmten Horizont unseres 

Systems einzuordnen. Damit ware die Moglickkeit gegeben, die mannig- 

faltigen Ersckeinungen wahrend der Diluvialperiode naker zu verfolgen 

und zugleick die in dieser Zeit vorkandenen zaklreicken tektonischen 

Bewegungen geringeren oder groBeren Lhnfanges kinsicktlick ihrer Aus- 

deknung und Wirkung kennen zu lernen. 

Ebenso ware zu wiinschen, daB man durck Studium ungestorter 

und vollstandiger Interglaziale dakin gelangt, cliejenige Zone zu re- 

konstruieren, bis wohin sick wahrend einer Interglazial periode das 

Inlandeis oder einzelne seiner Loben zuruckoezooen kaben. Wie oben 
O O 

bei Stade anoedeutet, laBt sick diese Grenzlinie unter Beriicksicktioimo: 

von Machtigkeit und Fossilinkalt gut erkaltener mariner Interglaziale 

wokl naker festleoen. 
o 

Berlin, den 21. Marz 1913. 
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