
C. Gagel — Letzte Phase der diluvialen Vergletscheiung Norddeutschlands. 49 

zu verfolgen und zu entscheiden, ob sie etwa mit Unterschieden im 

geologischen Alter zusammenhangen. Hoffentlich werden die zu er- 

wartenden Untersuchungen der russischen Fachgenossen in nicht all- 

zulanger ‘ Zeit diese und andere noch vorhandene UngewiBheiten auf- 

hellen. 

Marburg, im November 1914. 

B. Unter der Redaktiou der Deutschen Geologischen Gesellschaft. 

Die letzte, grofie Phase der diluvialen Ver- 
gletscherung Norddeutschlands. 

Yon C. Gagel. 
Seite 

Literatur.   50 
Einleitung. 53 
Abgrenzung des Oberen Diluviums nach unten.. 55 
Zusammenhang mit dem jiingeren LoB .. 56 
Grenze des Oberen Diluviums nach S. und W. 57 
Machtigkeit des Oberen Diluviums. 61 
Jungdiluviale Endmoranen.  62 

a) Die sogenannte »GroBe« (nordliche) Endmorane. 63 
b) Die siidliche baltische Hauptendmorane. 64 
c) AuBere Endmoranen des Oberen Diluviums. 65 
d) Jiingste Endmoranen des Oberen Diluviums. 66 

»Parallelitat« von Endmoranen und Ostseekuste. 67 
Seenketten und Fohrden nebst Osern. 67 
?Tektonische Beeinflussung der Rinnenseen. 69 
Drumlins. 70 
Oszillationen an den Endmoranen. 71 
Beschaffenheit und Aufbau der Endmoranen .. 73 
Sandr vor den Endmoranen. 74 
Berechtigung des Namens »Grobe« Endmorane. 75 
Geschiebefiihrung vor und hinter der siidlichen Endmorane. 76 
Interstadialbildungen, Dryastone. 77 
Endmoranen und Urstromtaler. 79 
Terrassen der jungdiluvialen Seen. 86 
Vergleich mit dem alpinen Diluvium. 87 

Literatur. 
Die wesentlichste Literatur zu vorliegendem Theina ist, nach Abschnitten 

gesondert, zusammengestellt in F. Wahnschaefe : Die Oberflachengestaltung des 
norddeutschen Flachlandes, III. Aufl. Selir zahlreiche diesbeziigliche Angaben 
finden sich auch in meinem Aufsatz: Die Beweise fiir eine mehrfache Vereisung 
Norddeutschlands in diluvialer Zeit. Diese Zeitschrift, 1913. Hier sind nur die 
m. E. wichtigsten Schriften aufgefiihrt, die fiir die hier dargelegten Ausfiihrungen 
und Gedankengange von Bedeutung sind oder Hinweise auf weitere Literatur 
enthalten. Eine vollstiindige Zusammenstellung der diesbeziiglichen Literatur 
wiirde weit iiber den verfiigbaren Raum hinausgehen. Vor allem sind die er- 
schienenen geologischen Karten von PreuBen nebst ihren Erlauterungen zu ver¬ 
gleich en. 

Geologische Rundschau. VI. 4 

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



50 II. Besprechungen. 

Es becleutet: J. = Jahrbuch der Kgl. preuB. geolog. Landesanstalt, Z. = 
Zeitschr. d. deutschen geolog. Gesellschaft. 

Bartleng, Der Os am Neuenkirchener See. J. 1905, XXII. 
Behr und Tietze, Uber den Verlauf der Endmorane bei Lissa zwischen Oder 

und russischer Grenze. J. 1911, Teil I. 
Behr und Tietze, Die Fortsetzung der Lissaer Endmorane nach Russisch- 

Polen und die Endmoranen bei Mlawa. J. 1912, Teil I. 
Berendt, Die siidliche Baltische Endmorane in der Gegend von Joachimsthal. 

J. 1887. 
Berendt, Die beiderseitige Fortsetzung der siidlichen Baltischen Endmorane. 

J. 1888. 
Berendt, Vier weitere Teilstiicke der GroBen baltischen Endmorane. J. 1894. 
Berendt und Keilhack, Endmoranen in der Provinz Posen. J. 1894. 
Berendt und Kaunhoweist, Der tiefere Untergrund Berlins. Abb. pr. geol. 

L.-A. Bd. 28, 1897. 
Beushausen, Uber die Aufnahme der Blatter PolBen, Passow, Kunow. 

J. 1894, S. LXII—LXVIII. 
Beushausen, Mitteilungen liber die Aufnahmen auf den Blattern Gramzow, 

Pencun und Greifenhagen. J. 1890, S. LXXXVII. 
Elbert, Die Entwicklung des Bodenreliefs in Vorpommern und Riigen. 

Jahrb. geogr. Ges. Greifswald 1904 und 1906. 
Finckh, Wissenschaftliche Ergebnisse der Aufnahmen auf den Blattern Gr. 

Tychow und Seger in Hinterpommern. J. 1905, S. 699—705. 
Finckh, Bericht liber die geologischen Aufnahmen auf Blatt Seger. J. 1907, 

XXVIII, S. 1033—1036. 
Gagel, Die Beweise fiir eine mehrfache Vereisung Deutschlands in diluvialer 

Zeit. Geol. Rundsch. 1913, sowie die darin aufgefiihrten Literatumummern 16, 
17, 20, 21, 23—26, 29, 33—37. 

Gagel, Geologische Notizen von der Insel Fehmarn und aus Wagrien I, II, 
III. J. 1905, J. 1908, J. 1910. 

Gagel, Die sogenannte Ancylushebung und die Litorinasenkung an der deut¬ 
schen Ostseekiiste. J. 1910. XXXI, Teil I. 

Gagel, Die Entstehung des Travetales. Ein Beitrag zur Frage der Talbildung 
und der postglazialen Landsenkungen. J. 1910, XXXI, Teil II. 

Gagel, Xeuere Fortschritte in der geologischen Erforschung Schleswig-Hol- 
steins. Schrift d. Naturw. Ver. v. Schleswig-Holstein, XV, Heft 2, 1912. 

Gagel, Das Ratzeburger Diluvialprofil und seine Bedeutung fiir die Gliederung 
des Diluviums. J. 1912, Teil II. 

Gagel, Die Lagerungsverhaltnisse von Diluvium und Tertiar bei Itzehoe, 
Rensing und Innien. J. 1910. 

Gagel, Uber drei Aufschliisse im vortertiaren Untergrund von Berlin. J. 

1901. 
Gagel, Ein diluviales Bruchsystem in Xorddeutschland (Bemerkungen zu dem 

Vortrag von Jaeckel). Z. 1911, B. 63. 

Gagel, Probleme der Diluvialgeologie. Branca-Festschrift Berhn 1914, Nr. 5, 
S. 124—163. 

Gagel, Die Dryastone und die postglazialen Schichten am Kaiser-Wilhelms- 
kanal. J. 1914. 

Gagel, Neue Beobachtungen in den Kreidegruben von Finckenwalde bei 
Stettin. (Interglazial usw.) Z. 1914, S. 505—518. 

Gagel und Muller, Die Entwicklung der OstpreuBischen Endmoranen in 
den Kreisen Ortelsburg und Neidenburg. J. 1896, B. XVII. 

Gelnttz, Die Endmoranen Mecklenburgs. Mitt. geol. L.-A. Mecklenburg 1894. 
Geinitz, Die Einheitlichkeit der quartaren Eiszeit. Neues Jahrbuch, Beilage- 

band XVI, 1903. 

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



C. Gagel — Letzte Phase tier diluvialen Vergletscherung Norddeutschlands. 51 

Gottsche, Die Endmoranen und das marine Diluvium Schleswig-Holsteins. 
Mitt, geogr. Ges. Hamburg, XIII, 1897. 

Haberlin, Beitrage zur Kenntnis des Diluviums auf Fohr. Z. 1911. 
Harbort, Uber fossilfiihrende jungglaziale Ablagerungen interstadialen Cha- 

rakters in OstpreuBen. J. 1910, Teil II. 
Kaunhowen, Geologische Untersuchungen in dem Gebiete langs der Balm 

Lotzen, Arys-Johannisburg. J. 1906, XXVII. 
Kaunhowen, Der Boden GroB-Berlins. Stuttgart 1911. 
Kaunhowen und Krause, Beobachtungen an diluvialen Terrassen und See- 

becken im ostlichen Norddeutschland und ihre Beziehungen zur glazialen Hydro- 
graphie. J. 1903, XXIV. 

Keilhack, Die Stillstandslagen des letzten Inlandeises und die hydrographische 
Entwicklung des pommersclien Kiistengebietes. J. 1898, Bd. XIX. 

Keilhack, Geologisch morphologische Ubersichtskarte von Pommern 1 : 
500 000. J. 1901. 

Keilhack, Der baltische Hohenriicken in Hinterpommern und WestpreuBen. 
J. 1889, IX. 

Keilhack, Die baltische Endmorane in der Neumark und in Hinterpommern. 
J. 1893, XIII. 

Keilhack, Begleitworte zu der Karte der Endmoranen und Urstromstaler Nord¬ 
deutschlands nebst einer Ubersichtskarte. 1 : 3 000000. J. 1909, XXXI, Teil 1. 

Keilhack, Die Drumlinlandschaft in Norddeutschland. J. 1896, XVII. 
Keilhack, Die Lagerungsverhaltnisse von Diluvium und Kreide an der Steil- 

kiiste von Jasmund auf Riigen. J. 1912. XXXII, Teil I. 
Keilhack, Uber Aufschliisse des neuen Tagebaues Marga bei Senftenberg. 

J. 1908, XXIX, Teil 2. 
Klebs, Die diluvialen Walle der Umgegend von Nechlin. J. 1896, XVII. 
Klose, Die alten Stromtaler Vorpommerns, ihre Entstehung, urspriinglicke 

Gestalt und hydrographische Entwicklung im Zusammenhang mit der Litorina- 
senkung. IX. Jahrb. geog. Ges. Greifswald, 1905, XXVI. 

v. Koenen, Uber geologische Verhaltnisse, die mit der Emporhebung des 
Harzes in Verbindung stehen. J. 1883, IV. 

v. Koenen, Uber postglaziale Dislokationen. J. 1886, VII. 
Koken, Diluvialstudien. Neues Jahrbuch 1910. 
Korn, J., Die Mittelposensche Endmorane und die damit verbundenen Oser 

mit einer Karte 1 : 500 000. J. 1912, XXXIII. 
Korn, J., Der Buck-Moschiner Os und die Landsckaftsformen der Westposen- 

schen Hocliflache nebst Bemerkungen liber die Bildungsweise der Schildriicken 
(Drumlins) und Oser. J. 1913, XXXIV, Teil I. 

Korn, J., Uber Oser bei Schonlanke. J. 1908, XXIX. 
Korn, J., Uber diluviale Geschiebe der Konigsberger Tiefbohrungen. J. 

1894, XV. 
Krause, P. G., Uber Endmoranen im westlichen Samlande. J. 1904, XXV. 
Krause, P. G., Uber Oser in OstpreuBen. J. 1911, XXXII, Teil I. 
v. Linstow, Die Entstehung der Buchheide bei Stettin. J. 1914. 
v. Linstow, Zur Kritik der auBeralpinen Interstadiale d. J. 1913. 
v. Linstow, Uber die Ausdehnung der letzten Vereisung in Mitteldeutschland. 

J. 1905, XXVI. 
v. Linstow, Uber jungglaziale Feinsande des Flaming. J. 1902. 
v. Linstow, LoB und Schwarzerde in der Gegend von Kothen. J. 1904. 
v. Linstow, Das Alter des LoB am Niederrhein und bei Anhalt Kothen. J. 

1910, XXXI. 
Maas, Uber Talbildung in der Gegend von Posen. J. 1898. 
Maas, Uber Endmoranen in WestpreuBen und den angrenzenden Gebieten. 

J. 1900, XXV. 

4* 

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



52 II. Besprechungen. 

Maas, Zur Entwicklungsgeschichte des Thorn-Eberswalder Haupttales. Z. 
1904. Dritter Monatsbericht. 

Maas, Das Thorn - Eberswalder Tal und seine Endmoranen. Z. 1904. 
11. Monatsbericht. 

Meyer, E., Das Faltungsgebiet des Flaming bei Wittenberg und Coswig. 
J. 1909, XXX, Teil II. 

Michael, Zur Kenntnis des Oberschlesischen Diluviums. J. 1913. XXXIV, 
Teil I. 

Monke, Zweimalige Vereisung und Interglazial sudlich der Erbe. J. 1902, 
XXIII. 

Natiiorst, Xeuere Erfahrungen von dem Vorkommen fossiler Glazialpflanzen 
und einige darauf besonders fiir Mitteldeutschland basierte SchluBfolgerungen. 
Gel. Foren. Stockholm 1914. 

Philipp, Bericht iiber die Exkursion der Deutschen geologischen Gesellschaft 
1912. Z. 1912. 

Schmidt, M., Uber Wallberge auf Blatt Naugard. J. 1900, XXV. 
Schmidt, R. R. u. Koken: Die cliluviale Vorzeit Deutschlands. Stuttgart 1913. 
Schmierer, Uber fossilfiihrende Interglazialablagerungen bei Oschersleben 

und Ummendorf und iiber die Gliederung des magdeburgisch-braunschweigischen 
Diluviums im allgemeinen. J. 1912, XXXIII, Teil II. 

Schmierer, Uber ein glazialgefaltetes Gebiet auf dem westlichen Flaming, 
seine Tektonik und Stratigraphie. J. 1910, XXXI, Teil I. 

Schneider, Bericht iiber die Aufnahme der Blatter Boissin und Bulgrin in 
Hinterpommern. J. 1905, XXVI, S. 705—710. 

Schroder, H., Aufschiittungsformen des Inlandeises. Neue Forschungen auf 
dem Gebiete der Glazialgeologie. J. 1897, XVIII. 

Schroder, H., Uber Durchragungsziige und Zonen in der Uckermark und in 
OstpreuBen. J. 1888, IX. 

Schroder, H., Uber Aufnahmen auf den Blattern Gr. Ziethen, Stolpe, Oder- 
berg und Hohenfinow. J. 1893, XXIV. 

Schroder, H., Endmoranen in der nordlichen Uckermark und in Vorpommern. 
Z. 1894. 

Schroder, H., Bericht iiber die Aufnahmen auf den Blattern Mohrin und 
Soldin und iiber die Bereisung des diluvialen Mietzeltales. J. 1897, XXVII. 

Siegert und Weissermel, Das Diluvium zwischen Halle a/S. und WeiBenfels. 
Abhandlungen der geolog. Landesanstalt, N.F. 60, 1911. 

Sonntag, Die Urstromtaler des Unteren Weichselgebietes. Schrift naturf. 
Ges. Danzig N. F. XIII, 1914. 

Stappenbeck, Die Osthannoversche Kiesmoranenlandschaft. Z. B. 57, 1905. 
Stoller, Spuren des diluvialen Menschen in der Liineburger Heide. J. 1909, 

XXX. 
Stoller, Die Landschaftsformen der siidlichen Liineburger Heide. 2. Jahres- 

bericht niedersachs. geol. Verein Hannover 1909. 
Stoller, Geologische Verhaltnisse und erdgeschichtliche Entwicklung der 

Liineburger Heide. Liineburger Heimatbuch 1914. 
Struck, Der Verlauf der nordlichen und siidlichen Hauptendmorane in der 

weiteren Umgebung Liibecks. Mitt, geogr. Ges. Liibeck. Heft 16, 1902. 
Struck, Der baltische Holienriicken in Holstein. Ebenda Heft 19, 1904. 
Struck, Ubersiclit iiber die geologischen Verhaltnisse von Schleswig-Holstein. 

Festschrift zur BegriiBung des XVII. deutschen Geographentages Liibeck 1909. 
Tietze, Uber das Alter der diluvialen Vergletscherung in den Provinzen Posen 

und Schlesien. J. 1910, XXXI, Teil II. 
Tietze, Zur Geologie des mittleren Emsgebietes. Vergleichende Untersuchun- 

gen iiber die Entwicklung des alten Diluviums im Westen und Osten des nord- 
deutschen Flachlandes. J. 1912, XXXIII, Teil II. 

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



C. Gagel — Letzte Phase der diluvialen Vergletscherung Norddeutschlands. 53 

Tietze, Die geologischen Verhaltnisse der Gegend von Breslau. J. 1910, 

XXXI, Teil I. 
Wahnschaffe, P., Die Oberflachengestaltung des norddeutschen Flach- 

landes. III. 1909. 
Wahhschaffe, F., Uber die Gliederung der Glazialbildungen Norddeutsch- 

lands und die Stellung des norddeutschen RandloBes. Zeitschr. f. Gletscherkunde 

1911. Bd. Y. 
Wahnschaffe, F., Kritische Bemerkungen zum Interglazial II und Spat- 

glazial Xorddeutschlands mit besonderer Beriicksichtigung der diluvialen Sauge- 
tierfauna. Z. 1914. 

Wahnschaffe, F., Die Kreidegruben von Finckenwalde bei Stettin. Xeuere 
Forschungen auf dem Gebiete der Glazialgeologie. J. 1897, XVIII. 

Werth, E., Studien zur glazialen Bodengestaltung in skandinavischen Landem. 
Z. Ges. Erdkunde Berlin 1907. 

Werth, E., Fjorde, Fjarde und Fohrden. Zeitschr. f. Gletscherkunde III, 1909. 
Werth, E., Die auBersten Jungendmoranen in Xorddeutschland und ihre Be- 

ziehungen zur Xordgrenze und zum Alter des LoB. Ebenda 1912, II. 
Werth, E., Baltische Schwankung und letztes Interglazial. Ebenda 1912. 
Wiegers, Die diluvialen Kulturstatten Norddeutschlands und ihre Beziehungen 

zum Alter des LoB. Prahistorische Zeitschrift I, 1909. 
Woldstedt, Beitrage zur Morphologie von Nordschleswig. Mitt, geogr. Ges. 

Liibeck, Heft 26, 1913. 

Einleitung. 

Es ist noch kaum mehr als ein Menschenalter verflossen, daB ein 

Forscher vom Range E. Beyrichs der Uberzeugung war, es werde nie 

gelingen, in die chaotiscke Formation des Diluviums irgend eine er- 

kennbare Ordnung zu bringen. 

Im sckarfsten Gegensatz dazu werden beutzntage die eifrigsten An- 

strengungen gemacbt, die detaillierten Gliederungsversuclie, die fiir das 

norddeutsche, englische, nordamerikanische und alpine Diluvium auf 

Grund der sekr eingebenden Studien einer groBen Anzabl Forscher 

aufgestellt sind, miteinander in Ubereinstimmung zu bringen und zu 

parallelisieren. 

Es kann aber keinem aufmerksamen und unvoreingenommenen Be- 

obachter entgehen, daB diese Anstrengungen bisher nur ein sehr un- 

befriedigendes Resultat ergeben haben, daB diese Parallelisierungs- 

versuche einander groBenteils hoffnungslos widersprecken und meistens 

desto geringere Wahrscheinlichkeit fur sick kaben, mit je groBerer Be- 

stimmtkeit sie vorgetragen werden, und der Grund dafiir liegt m. E. vor 

allem daran, daB, wie erst neulick der dazu berufenste Forscher — 

Penck — feststelite, nicht >>beobacktete Tatsacken<<, sondern 

Schemata miteinander verglicken werden, fenter daran, daB diejenigen, 

die diese Parallelisierungen vornekmen, sick fast nie des hypothetiscken 

Ckarakters aller unserer biskerigen diesbezuglicken Annakmen und 

»Kenntnisse<< bewuBt sind und ganz vergessen, daB wir kier uns nock 

sekr vielfack im Bereick von >>Arbeitskypothesen << bewegen, von Ab- 
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straktionen, die auf Grund einer, wenn auch manchmal an sich schon 

reckt groBen, so dock im Vergleick zu der GroBartigkeit des Pkanomens 

immerhin sekr besckrankten Anzahl von Beobachtnngstatsacken ge- 

wonnen sind, nnd die durch nene, erweiterte Beobacktnngstatsachen 

nock ganz wesentlick modifiziert werden konnen und werden miissen. 

Dieses Bestreben, eine Arbeitskypotkese zum bewiesenen, allein sekg 

mackenden Dogma zn stempeln, mackt sick besonders von seiten jiingerer 

Diluvialsckriftsteller in bezug anf die PENCK-BRUCKNERscke Gliedernng 

des alpinen Diluviums bemerkbar, die z. T., besonders von solcken, die 

die alpinen Yerkaltnisse kaum oder garnickt aus eigenem Angensckein 

kennen, mit erstannlickem Eifer anck flir Norddentsckland propagiert 

wird, der art, daB a lie Ersckeinungen des norddeutscken Flacklandes, 

mogen sie gut oder mangelkaft bekannt sein, mogen sie im Zusammenkang 

nntersnckt sein oder nock ganzlick isoliert dasteken, sofort in dieses als 

erwiesen bekaiiptete Sckema kinein gepreBt werden. 

Dabei wird erstens liberseken, daB diese PENCK-BRUCKXERscke 

Hypotkese — eine so erstaunlicke und dankenswerte Leistung sie anck 

als Ergebnis der Arbeit nur zweier Forscker in diesem Riesengebiet ist, 

— dock nock vorerst nickts als eine erste Annakerung an die Tatsacken 

darstellt und des exakten Beweises durcli Kartierung nock volkg ent- 

bekrt, und zweitens, daB. selbst wenn diese Arbeitskypotkese fiir die 

Alpen sick als im wesentlicken ricktig erweisen sollte, damit nock lange 

nickt erwiesen ist, daB sick das so gewonnene Sckema okne weiteres 

auck auf Norddeutsckland iibertragen laBt, dessen Glazialbildungen von 

einemkontinentalenlnlandeis und nickt von mekreren. wenn auck riesen- 

kaft angewacksenen Talgletsckern verursackt und abgelagert sind. © © © © 

>>Es ist nock sekr die Frage, ob das einem Kontinent gleicke, nord- 

deutscke Inlandeis in demselben MaBe beweglick war, wie das Eis des 

Hockgebirges « — »jede klimatiscke Sckwankung wird in den Alpen viel 

empfindlicker registriert«, kat erst ganz kiirzlick E. Koken mit aller 

Entsckiedenkeit betont, nackdem er auf die Untunlickkeit von Paralle- 

lisierungen auf Grund des vorkandenen Beobacktungsmaterials kin- 

gewiesen katte, und J. Walther und der Verfasser kaben denselben 

Zweifel an der Parallelisierbarkeit von norddeutsckem und alpinem 

Diluvium sckon frliker ebenfalls unmiBverstandlick ausgesprocken und 

z. T. auck sckon begriindet. 

Dabei seke ick aber natiirlick ganz ab von dem Standpunkt der 

Monoglazialisten und betrackte die Hypotkese von den mekrfacken 

Vereisungen und den dazwiscken liegenden. mekrfacken, groBen Inter- 

glazialzeiten nack dem augenblicklicken Standpunkte unseres Wissens 

als so iiberwiegend gut begriindet, daB sie, solange nickt ganz neue Be- 

obacktungstatsacken und Gedankengange in die Debatte geworfen 

werden konnen, mir als die einzig diskutierbare ersckeint, die alien 

weiteren Erorterungen zugrunde gelegt werden muB. — DaB auck diese 

Hypotkese nock nickt alles restlos erklart und nock manckerlei auf- 
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klarungsbediirftige Unstimmigkeiten enthalt, ist mir wohl bewuBt und 

von mir erst vor kurzem ausfiihrlich besprochen und dargelegt worden. 

Icb mochte nun in folgendem den Versuch machen, diejenigen er- 

wiesenen Tatsachen iiber das norddeutsche Diluvium zusammen 

zu stellen, die sich auf die dortige letzte, groBe Phase der nordischen 

Eisinvasion beziehen lassen, auf diejenige Phase, die eingetreten ist nach 

Ablagerung der jiingeren, sicheren Interglazialbildungen und nach Bil- 

dung der jiingeren, groBen, diluvialen Verwitterungszone und die ge- 

dauert hat bis zum endgiiltigen Verschwinden des Inlandeises aus Nord- 

deutschland, — um auf diese Weise festzustellen, wie weit sich diese er- 

wiesenen und nachpriifbaren Tatsachen mit den Begriffen >>Wiirmeiszeit, 

Laufenschwankung, Achenschwankung, Biihlstadium<< in Ubereinstim- 

mung bringen lassen, wobei ich die PENCK-BRijcKNERsche Gliederung des 

alpinen Diluviums als die zurzeit noch einzige brauchbare desselben 

als richtig annehmen und mich auf eine Diskussion der gegen sie bereits 

vorgebrachten Einwande und Bedenken nicht einlassen will, da mir die 

geniigende genaue, auf eigener umfassender Anschauung berukende 

Kenntnis des alpinen Diluviums fehlt, um mitErfolg an dieserHypothese 

und den gegen sie vorgebrachten Einwendungen Kritik iiben zu konnen. 

Abgrenzung des Oberen Diluviums. 

Wie ich vor kurzem in einer ausfiihrlichen Arbeit dargelegt habe, 

stelien uns zur Gliederung des norddeutschen Diluviums folgende brauch¬ 

bare Beobachtungstatsachen zur Verfiigung, die groBenteils durch 

exakteste Spezialkartierung einwandfrei erwiesen sind: 

1) In der Umgebung des baltischen Hohenriickens zeigt das Dilu¬ 

vium die typischen Formen der Glaziallandschaft: frische, schroffe, steil 

abgeboschte Landschaftsformen mit sehr vielen, abfluBlosen Ver- 

tief ungen, wahrend siidlich und westlich da von die Landschaft viel 

ruhigere, sanftere, unverkennbar stark eingeebnete, (»greisenhafte<<) 

Formen aufweist und meist vollig abdrainiert ist. — Zugleich liegt 

2) ein deutlicher Gegensatz insofern vor, als in dem Gebiete der 

frischen, schroffen Oberflachenformen die postglaziale Verwitterung im 

allgemeinen nur Betrage von 0,7—1,8 m Tiefe aufweist, wahrend siidlich 

und westlich auBerhalb des Hohenriickens z. T. ganz auffallig viel tiefer- 

gehende und viel intensivere Verwitterungserscheinungen auftreten, die 

10—13, ja bis 27 m Tiefe erreichen und in Machtigkeit und Intensitat 

der Zersetzung sich nur mit den tief unter dem frischen, jungen Dilu¬ 

vium liegenden, im Zusammenhang mit den Ablagerungen gemaBigter 

Interglazialfloren auftretenden Verwitterungserscheinungen vergleichen 
lassen. 

3) Das Auftreten von Ablagerungen mit Besten einer warmeliebenden 

[Fauna und] Flora, die nach unserer heutigen Kenntnis ihrer Lebens- 

bedingungen nicht dicht am Inlandeisrande gelebt haben konnen, son- 
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dern klimatische Bedingungen verlangen, die mindestens so giinstig 

waren wie heutzutage, also aller Wahrscheinlichkeit nack eine mindestens 

ebenso geringe Ausdeknung der Gletscher voranssetzen wie kente. 

Es kat sick dann bei genaner stratigrapkiscker Untersuchung dieser 

Interglazialbildungen (ebenso wie der Verwitterungszonen) herausgestellt, 

dab diese sick auf zwei Horizonte verteilen, deren tieferer durck die 

k ilk rung der eckten Paludina diluviana, von Valvata naticina, Lito- 

glypirns naticoides und Neritina fluvicitilis, sowie von Dreyssensia poly- 

morpha und Corbicula jluminalis in den Siibwasserablagerungen, der 

sogenannten Eemfauna in den marinen Ablagerungen ausgezeicknet1) 

ist und dadurck, dab beim Zusammenvorkommen beider Facies die 

marinen Schickten liber den Siibwassersckickten liegen, wakrend 

das jimgere Interglazial durck Paludina Duboisiana und Brasenia 

purpurea bezeicknet zu sein sckeint und dadurck, dab kier die Siib- 

wasserfacies stets liber den gleichwertigen marinen Ablagerungen 

derselben Interglazialperiode liegt. 

Soweit unsere Erfakrungen reicken, liegt dieses so ckarakterisierte 

jiingere Interglazial von Westpreuben bis Schleswig-Holstein und 

Hannover iiber der letzten machtigen Verwitterungszone und unter 

den jungen friscken Moranen des baltiscken Hohenriickens, bzw. unter 

Bildungen, die mit diesen jungen friscken Moranen in unmittelbarem, 

stratigrapkisck erweisbarem Zusammenkang steken. 

Wir kaben somit drei in sick iibereinstimmende Kriterien fiir die 

Abgrenzung der jlingeren Diluvialbildungen von den alteren und altesten 

Ablagerungen des Diluviums; Kriterien, die in genau gleicker Weise 

auck flir das alpine Diluvium zutreffen und zu dessen Gliederung ver- 

wendet sind. 

Dazu komrnt als viertes Moment die Yerbreitung des norddeutsches 

Lobes, der sick im wesentlicken auberkalb des Gebietes der 

jungen, friscken Moranen mit der geringen Verwitterungstiefe halt 

und nur selten und in ganz gering ausgedeknten, wenig machtigen 

Partien2) auf die aubersten, randlicken Teile des jungen Diluviums iiber- 

greift, der Hauptsacke nack aber mit einer machtigen Erosionsdiskordanz 

auf einern auberordentlick stark denudierten und zerstorten alteren 

Diluvium liegt, das unter ikm oft bis auf sehr geringe Keste, bzw. bis 

1) Den neuerdings wieder auftauchenden Versucken, der Eemfauna ikren 
Platz fiber dem »Unteren« (mittleren) Geschiebemergel anzuweisen, muB immer 
wieder die Tatsacbe entgegengebalten werden, daB die Eemfauna mit Tapes 
senescens ( = Eemiensis) in WestpreuBen an der Weichsel ill dem »Unteren« 
Geschiebemergel unter dem letzten Interglazial und in den darunter liegenden 
Kiesen schon auf sekundarer Lagerstatte vorkommt. Diese Zeitsckrift 1913, 
S. 397-401. 

2) Die Feinsande des Flaming und vielleicht ein Teil der Flottsande bzw. 
Flottlekme Nordk anno vers sind anscheinend derartiger, wenig macktiger und stark 
verwitterter, aber sonst typischer LoB im Gebiet des auBersten, jungen Diluviums. 
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auf eine Steinsohle reduziert ist; was beweist, daB zwischen der Ab- 

lagerung dieses alteren Diluviums und des oberflachenbildenden LoBes 

eine selir lange Zeit der Zerstorung und Abtragung gelegen hat. 

Die Tatsache, daB der jiingere, oberflachenbildende LoB in einem 

unverkennbaren genetischen Zusammenhang mit dem jiingeren Dilu¬ 

vium steht und meistens nicht weit davon anfangt, wo das letztere auf- 

hort, daB er von seiner Unterlage durch eine ungemein deutliche Erosions- 

diskordanz getrennt ist, deren bewirkende Ursachen in dieselbe Zeit 

fallen miissen, in der die unter dem frischen, jungeren Glazialdiluvium 

liegenden Interglazialbildungen und Verwitterungszonen entstanden 

sind, daB der LoB endlich unverkennbar eine iiberwiegend und typisch 

glaziale Fauna enthalt, in der die bisher fiir Interglazial angesehenen 

Sauger ganz zuriicktreten, und daB er dieselben menschlichen Kulturreste 

enthalt, die seit der Hohe der letzten Eiszeit in dem schwabischen Dilu- 

vialgebiet abgelagert sind (Mousterien bis Magdalenien), erweisen diesen 

jungeren LoB mit volliger GewiBheit als ein jungglaziales bis spatglaziales 

Gebilde; und die fernere Tatsache, daB unter dem jungeren LoB an vielen 

Orten dieselben machtigen (bis 11 m starken) Verwitterungszonen in 

einem alteren LoB liegen, wie wir sie zwischen jiingerem und alterem 

Glazialdiluvium finden, beweist m. E., daB die alteren LoBbildungen in 

demselben genetischen Verhaltnisse zu den alteren Glazialbildungen 

stehen miissen, wie der jiingere LoB zu dem letzten Glazialdiluvium. 

Wenn wir nach den vorerwahnten Kriterien die Verbreitung des so 

beschaffenen jungeren Diluviums nach Siiden und Westen betrachten, 

so ergibt sich aus der Kartierung Norddeutschlands mit volliger GewiB- 

heit, daB der Obere Geschiebemergel, die frische Grundmorane der letzten 

Eiszeit, der auf der Hohe des baltischen Hohenriickens hinter (ostlich 

und nordlich von) dem groBen Endmoranenzuge die auBerordentlich 

kuppige Grundmoranenlandschaft bildet, fiber diese Endmorane, sowie 

durch die Zwischenraume dieser groBen Endmorane hindurch sich 

luckenlos und ununterbrochen weit nach Siiden und Westen ver- 

folgen laBt und sich — wenn auch vielfach gelappt und mit Aus- und Ein- 

buchtungen — sicher bis in den Westen Schleswig-Holsteins und bis an 

den Rand des groBen diluvialen Talzuges erstreckt, der jetzt von der 

Elbe durchzogen und von dem sogenannten Glogau-Baruther Haupttal 

eingenommen wird. 

Jenseits dieses Talzuges, der das ganze, zusammenhangende, 

Obere Diluvium glatt abschneidet, finden sich nun noch vielfach 

Glazialbildungen, vor allem Grundmoranen, in lehmiger (aber auch 

sandiger) Facies, die nach ihrer ganzen Beschaffenheit, ihrer ge- 

ringen Machtigkeit und geringen Verwitterungsrinde, nach ihrer Unter- 

lagerung durch sehr flach gelegene Interglaziale, nach ihrer volligen oder 

annahernden Freiheit von LoBbedeckung in volliger Ubereinstinmiung 
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steken mit den sicheren jungdiluvialen Grundmoranen anf der Nordost- 

seite dieses groBen Talzuges, die wir also mit einer an GewiBkeit grenzen- 

den Wakrsckeinlickkeit ebenfalls nock als jnngdiluviale anseken konnen. 

Diese aller Wakrsckeinlickkeit nack jungglazialen Bildnngen ver- 

laufen sick nun aber nack Westen und Siiden sekr allmaklick und un- 

merklick und geken zum SckluB in einen ganz diinnen Sckleier von Ge- 

sckiebesand iiber, unter dem und durck den uberall Interglazialbildungen 

und altere, stark denudierte Glazialbildungen kindurcksckimmern und 

durckstoBen, bzw. sie leiten allmaklick in Gebiete iiber, in denen. der 

LoB auf einer sehr stark denudierten und zerstorten, alteren Grund- 

morane liegt. Die wirklicke Grenze dieses jungen Diluviums ist bisker 

nur an sekr wenigen Stellen mit einiger Bestimmtkeit festgelegt; sie ist 

meistenteils so wenig morpkologisck und sonstwie markiert, daB sie nur 

mit Hilfe genauester, von Nor den, bzw. Osten allmaklick vorsckreiten- 

der Spezialkartierung festzustellen ist. 

Nur so viel konnen wir wokl jetzt sckon mit einiger GewiBkeit sagen, 

daB das junge Diluvium zwar den Ostrand von Fokr, nickt aber mekr 

Svlt erreickt kat, daB es die Unterelbe NW. von Stade etwas iiber- 

sckreitet, in der Liineburger Heide, wenn auck nur als diinne Decke, 

erkeblick nack Siidwesten vorstoBt, vielfack von alteren. denudierten 

(Rumpf-)Endmoranen durckbrocken wird und sick in seinen letzten, 

sckleierkaft diinnen Auslaufern bis an den Band des oberen Allertales er¬ 

streckt; daB es bis auf den Flaming und wakrsckeinlick bis in die siid- 

lickste Mark und Lausitz — kier groBenteils durck deutlicke, sckone 

Endmoranen bezeicknet — sick erstreckt, und daB dann wieder ganz 

sicker (etwas siidlick vom 52. Breitengrad) dickt nordlick vom Glogau- 

Barutker Haupttal in dem Gebiet von Griinberg-Lissa-Plescken sick ein 

deutlicker Endmoranenzug nack Osten erstreckt, der nock erwiesener- 

maBen jungdiluvialen Alters ist, siidlick dessen sick aber die Ober- 

flackenformen so plotzlick und so deutliek andern und auck sekr bald 

die LoBbedeckung in groBer Macktigkeit iiber einem sekr stark denu¬ 

dierten, alteren Diluvium sick einstellt, so daB die letzten Auslaufer des 

jungen Diluviums jenen Griinberg-Lissa-Plescliener Endmoranenzug 

nickt mekr weit iibersckritten kaben konnen. 

Der von Wekth neuerdings konstruierte auBerste Jungendmoranen- 
o O 

zug Norddeutscklands ist ein ganz keterogenes Gebilde und umfaBt teils 

die wirklicken, siidlicksten jungdiluvialen Endmoranen—etwa in der 

Gegend zwiscken Elbe und Bober —, teils erwiesenermaBen wesentlick 

altere Endmoranen (Rumpfmoranen der vorletzten Eiszeit in der Liine¬ 

burger Heide und in der Altmark), teils Dinge, die aller Wakrsckeinlick¬ 

keit nack iiberkaupt keine Endmoranen, sondern Denudationsreste 

alteren Diluviums und altere Aufpressungen sind, wie in Seklesien, wo 

die auBerste Oberdiluviale Endmorane mit ikrem Sandr weit nordlick 

davon liegt. Die von Werth kervorgekobenen AbfluBsckwierigkeiten 

der Sckmelzwasser fiir den Fall, daB der vorerwaknte Lissa-Plesckener 
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Endmoranenzug der jiingste und mit dem Lausitzer annahernd gleich 
alt sein sollte, finden sich auch noch bei alien spateren Endmoranen im 
Odergebiet, und sie sind ebenso wie bei den spateren jungdiluvialen Ab- 
fluBtalern nur durcb die Aufnahme der postglazialen Niveauverschie- 
bungen (>>Litorinasenkung <<) in die Erklarungs-Versuche und -Moglich- 
keiten zu losen (s. S. 82—83). Was ich personlich von diesen schlesischen 
sogenannten Endmoranen bei Trebnitz gesehen habe, macht mir nach 
ihren Oberflachenformen und nacli der Bedeckung mit 10 m mach- 
tigem LoB ihre Endmoranennatur auBerst unwahrscbeinlich, bzw. un- 
denkbar; daB die von Werth in den gleichen, auBersten Jungendmoranen- 
zug gestellten Moranen des Wilseder Berges usw. in der Liineburger 
Heide ganz sicher nicht zur letzten, sondern zur vorletzten Eiszeit 
gehoren, ergibt sich m. E. mit volliger GewiBheit nicht nur aus den 
greisenhaften, von alien jungenEndmoranen voHig ab weichenden Ge- 
landeformen1), sondern ist inzwischen auch durch die Spezialkartierung 
von J. Stoller bestatigt. 

Ob und wieweit in der Gegend von Magdeburg-Halle das jiingere 
Diluvium noch die Elbe iiberschritten hat, ist noch unsicher2) — sehr 
wahrscheinlich ist das, was hier in diesern Gebiet als Oberes Diluvium 
kartiert, bzw. dargestellt ist, schon meistensteils zu Unrecht als Oberes 
Diluvium angegeben und dabei der Umstand nicht gentigend beriick- 
sichtigt, daB der LoB hier iiberall mit sehr deutlicher, bzw. auBerordent- 
lich groBer Erosionsdiskordanz auf einern intensiv zerstorten Geschiebe- 
mergel liegt, der danach also sicher alterer (nicht 0 be re r) Geschiebe- 
mergel sein miiBte. Der Beweis dafiir, daB das Obere Diluvium mit 
seinen allerletzten, schwachen Auslaufern bis in die Gegend von Halle 
gereicht hat, beruht nur auf der Deutung des Rabutzer Beckentones als 
II. Interglazial, und diese Deutung des Rabutzer Tones als Interglazial 
beruht ihrerseits nur auf dem Yorhandensein von Rhin. Merckii und 
Riesenhirsch3) in diesern Staubeckenton. Nachdem aber nun in den 
letzten Jahren sowohl Rhin. Merckii wie der Riesenhirsch mehrfach 
zusammen mit anderen, sicher glazialen Saugern gefunden sind, Rhin. 
Merckii sicher auch mehrfach primar (nicht >>abgerollt<<) in jungglazialen 
Terrassenkiesen WestpreuBens gef unden ist, endlich in dem Rabutzer 
Ton eingelagert eine glaziale, grundmoranenartige Schicht festgestellt 
ist, die die Bildung dieses Rabutzer Tones in einem Staubecken in der 
Nahe des Eisrandes hochstwahrscheinlich macht, so kann dieser Ra¬ 
butzer Ton wohl nicht mehr als Beweis fur letztes Interglazial gelten, 

1) C. Gagel, Beitrage zur Kenntnis des Untergrimcles von Liineburg. Jahrb. 
pr. geol. L,-A. 1900, XXX, Teil 1, S. 254. 

2) v. Luststow: Der Nacliweis dreier Eiszeiten in der Dlibener Heide. 
J. 1914. 

3) Die Angabe, daB El. antiquus im Rabutzer Beckenton vorkommt, beruht 
auf einem doppelten Irrtum, Die fraglichen, unbestimmbaren StoBzahirreste 
lagen nicht im Ton, sondern verrollt in dem Schotter dartiber!! 
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sondern muB wohl als eine Beckenbildung aus der SchluBphase der 

Hauptvereisung angesehen werden1). 

DaB die Hauptmasse der Moranen des Halleschen Gebietes zur vor- 

letzten (>>Haupt <<)vereisung gehort, ist ja so wie so schon durch die ver- 

schiedensten Argumente nnd diirch die umfangreiche Zerstorung der- 

selben vor Ablagerung des daraufliegenden LoBes erwiesen. 

Mag dem aber nun sein, wie ihm wolle, nnd die Grenze des Oberen 

Diluviums in dem Gebiet von Halle-Magdeburg, in der Gohrde, auf dem 

Flaming und in der Lausitz nock um eine Anzakl Kilometer unsicher sein. 

sicker ist jedenfalls, daB die vorlier skizzierte Grenze annakernd zutrifft 

und nur nock relativ reckt unbedeutende Verschiebungen erfakren kann. 

Bis zu jener Grenze ungefahr kat das Obere Diluvium, wenn 

auch nur in den letzten Auslaufern, sicher gereickt und sie 

besten Falls nur ganz unwesentlich iiberschritten!! 

Eine besondere, noch ganz ungeklarte Stellung nimmt das ober- 

schlesiscke Diluvium der Gegend von Gleiwitz ein. Wie durck neuere 

Bokrungen festgestellt ist, ist das oberscklesiscke Diluvium bis > 150 m 

macktig und bestekt aus drei Gesckiebemergeln mit zwisckenliegenden 

machtigen Sandkorizonten; zwiscken den beiden oberen Gesckiebe- 

mergelbanken liegt auBerdem eine reicke Wirbeltierfauna interglazialen 

Ckarakters (Elephas antiquus sekr kaufig!) und eine Verwitterungszone. 

Wird dieser 'Wirbeltierhorizont mit Bixdorf parallelisiert, so wiirde das 

daruberliegende, 30—50 m macktige Diluvium Oberes = letzte Eiszeit 

sein; dieses Obere Diluvium wiirde dann aber ansckeinend zusammen- 

kangslos, etwa 180km siidlick vor der siidlicksten, sicker oberdiluvialen 

Endmorane, der von Grtineberg-Lissa-Plescken liegen, wakrend 130 bis 

150 km NW. von Gleiwitz bei Breslau ganz sicher kein Oberes 

Diluvium, sondern machtiger LoB auf altem Diluvium vorkanden ist — 

ein etwaiger Zusammenhang dieses oberscklesiscken Diluviums mit dem 

sonstigen Jungdiluvium konnte nur durck das nock ganz unbekannte 

russische Polen stattfinden. FaBt man aber den Gleiwitz-Petersdorfer 

Wirbeltierkorizont als erstes (vorletztes) Interglazial auf, so bleibt fur 

das unterliegende alteste Glazial mehr als 100 m Machtigkeit und zwei 

Grundmoranen iibrig, was ebenfalls erheblicke Sckwierigkeiten bietet. 

Gegenuber den immer nock auftretenden Anzweiflungsversucken 

muB es scharfstens betont werden, daB so wohl ini siidlichen Holstein auf 

der Strecke zwiscken Lubeck-Lauenburg-Hamburg, wie in der Mark 

zwiscken Prenzlau und Brandenburg durck liickenlose Kartierung der 

un mit tel bare stratigra phis eke Zusammenhang der dort vorkan- 

denen Oberen Grundmorane einwandfrei erwiesen ist, daB also die 

1) Vgl. auch die diesbeziigliche Kritik Kokens in der »Diluvialen Vorzeit 

Deutschlands «. 
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Zweifel iifcer die wahrscheinliche Grenze des Oberen Diluviums sich nur 

noch an einige kleine Gebiete jenseits der Elbe und des Glogau-Baruther 
Haupttales kniipfen konnen. 

Fast alle sicheren Oberdiluvialen Endmoranen liegen NO. vondiesem 

Talzug der Elbe und des Glogau-Baruther Haupttales; jenseits (S. u. W.) 

dieses Talzuges sind als sichere Oberdiluviale Endmoranen nur noch 

folgende Bildungen geringen Umfanges anzusehen: 1) die endmoranen- 

artigen Bildungen NW. von Stade, 2) die Endmoranen in der un mi ttel - 

baren Umgebung von Luneburg, 3) die auf dem Flaming gelegenen End¬ 

moranen. 

Die auf der IvEiLHACKschen Endmoranenkarte von 1909 angegebenen 

Oberdiluvialen Endmoranen siidlich von Dannenberg-Salzwedel-Garde- 

legen, die sogenannte osthannoversche Kiesmoranenlandschaft (Stappen- 

becks), miissen mit starksten Zweifeln betrachtet werden; sie sind aller 

Wahrscheinlichkeit nach, ebenso wie die Endmoranen der westlicken, 

mittleren und siidlichen Liineburger Heide (Schwarze Berge bei Haar- 

burg,Wilseder Berg, Garlstorfer Forst, Becklinger Holz,Wierer Berge usw.) 

stark denudierte Rumpfendmoranen der vorletzten Eiszeit, liber denen 

nur noch ein ganz diinner Schleier von jungem Diluvium liegt, der die 

alten zerstorten Formen nicht mehr verwischen und auffrischen konnte1). 

Ebenso sind die von Leverett-Keilhack angegebenen jungdiluvialen 

Endmoranen siidlich von Glogau und Militsch auf dem Katzengebirge 

nach Tietze den erheblichsten Zweifeln ausgesetzt und sind aller Wahr¬ 

scheinlichkeit nach nichts anderes als Denudationsreste von altem Dilu¬ 

vium auf der Hohe tertiarer Hohenziige. 

Machtigkeit des Oberen Diluviums. 

Betrachten wir nun nach Erorterung dieser mehr oder minder zweifel- 

haften Randbildungen das sichere, 0bere Diluvium nordlich von Elbe 

und Glogau-Baruther Haupttal, so hat es bis zu den unterliegendem 

sicheren, letzten Interglazialen, bzw. bis zu der letzten Verwitterungszone 

gerechnet, sehr wechselnde z. T. aber liberraschend groBe Machtigkeiten. 

Auf dem Hohenriicken selbst betragt diese Machtigkeit erwiesener- 

maBen 30—50, ja bis fast 70 m, wobei zu bemerken ist, daB je groBer 

die Machtigkeit des Oberen Diluviums ist, desto geringer und seltener 

auch die Moglichkeit ist, diese Machtigkeit durch unterlagernde Inter- 

glaziale und Yerwitterungszonen einwandfrei nachzuweisen. Nichts- 

destoweniger ist es durch Bohrungen doch an mehrfachen Stellen in 

OstpreuBen, der Mark und Schleswig-Holstein gegliickt, derartige Mach- 

x) Vgl. C. Gagel, Beitrage zur Kenntnis des Untergrundes von Luneburg. 

Jahrb. pr. geol. L.-A. 1909, I. S. 254 und die entsprechenden Ausfuhrungen 

von Stoller. 
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tigkeiten, bis zu > 60 m, wie oben angegeben, sicker und einwandfrei 

nachzuweisen. AuBerkalb des Hokenriickens, nacb Westen und Siiden zu. 

nimmt die Macktigkeit des Oberen Diluviums schnell ab und betragt im 

allgemeinen dann nur nock wenige Meter (2.5—10 m durckscknittlick, 

etwa 20—30 m in selteneren Fallen); dementspreckend nimmt auBerkalb 

des Hokenriickens die Zakl der beobacktbaren und erweisbaren Inter- 

glaziale und Verwitterungszonen auffallend zu. 

Nur ausnakmsweise erreickt auck in den auBersten Gebieten das 

Obere Diluvium liber Interglazialbildungen und Verwitterungszonen 

nock etwas groBere Macktigkeiten, so bei Liineburg-Vastorf 12—22 m, 

bei Dakme ansckeinend nock 30 m. (Vgl. dariiber die Tabellen in 

meiner Interglazialarbeit, diese Zeitsckrift 1913.) 

Die Angaben liber die sekr groBen Macktigkeiten des Oberen Dilu¬ 

viums insbesondere des Oberen Gesckiebemergels auf dem. bzw. umnit-tel- 

bar kinter dem Hokenriicken stlitzen sick aber meistens nickt mekr auf 

Interglaziale, sondern auf andere Indizien (Einkeitlickkeit der Mo¬ 

ranen fiber einem ergiebigen Wasserkorizont usw.) und konnen dann 

mitkin nur AVakrsckeinlickkeitswerte beansprucken, da natlirlick nickt 

ausgescklossen, ja z. T. erwiesen ist, daB in vielen Fallen die jiingsten 

Interglaziale und Verwitterungszonen beim Herannaken des letzten Eises 

zerstort, und die alterenMoranen stark aufgearbeitet, bzw. junge Moranen 

dann direkt und okne trennende Zwisckensckickt liber alteren abge- 

lagert sind. 

Einwandfreie Kriterien zur sickeren Untersckeidung von alteren und 

jiingeren Moranen nack ikrer petrograpkiscken Besckaffenkeit besitzen 

wir im allgemeinen jedenfalls iiberkaupt nickt, wenn auck lokal z. T. 

sekr deutkcke Untersckiede vorkanden sind. Das relativ zuverlassigste 

Merkmal sckeint nock der besonders koke Kalk- (Kreide-)Gekalt der 

Oberen Grundmoranen zu sein (vgl. auck S. 76). 

JuHgdiluviale Endmoranen. 

Dieses Gebiet des sickeren jungen Diluviums nordostkck vom Elbtal 

und vom Glogau-Barutker Haupttal wird nun durckzogen von einer 

groBen Zakl Endmoranen von sekr versckiedener GroBe und Bedeutung, 

von denen besonders einem Zuge, der sogenannten »groBen« (nordlicken), 

baltiscken Endmorane, deren Verlauf eine annakernde Parallektat mit 

der Ostseekiiste aufweisen soil, besondere Bedeutung beigemessen wird. 

Gegen die Einkeitlickkeit und iiberragende Bedeutung dieser soge¬ 

nannten >>groBen<< baltiscken Endmoranen sind aber sckon seit langem 

(seit G. Maas) die erheblicksten und begriindetsten Zweifel ausge- 

sprocken. Auck von dem Verfasser sind sckon lange gegenteikge An- 

sickten verfockten, okne daB diese Zweifel und Bedenken und die 

iknen zugrunde liegenden Tatsacken bisker allgemeinere Beacktung ge- 

funden katten. 
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Es muB daher auf die Frage dieser sogenannten »groBen<< Endmorane, 

die von der erheblichsten prinzipiellen Bedeutung fiir die Parallelisie- 
rungsmogliehkeiten und fiir die Auffassung des Oberen Diluviums ist, 

hier naher eingegangen werden. 

Zunachst ist festzustellen, daB diese sogenannte »groBe<< Endmorane 

auch nicht annahernd im Zusammenhang kartiert ist, sondern aus einer 

relativ geringen Anzahl gut kartierter Strecken und aus sehr groBen, 

nur durch — z. T. sehr kursorische — Ubersichtsbegehungen bekannten 

Strecken zusammengestellt ist, und daB in der allernachsten Umgebung 

dieser sogenannten »groBen<< Endmorane sich stellenweise noch sehr 

groBe Gebiete befinden, von denen wir bisher annahernd garnichts 

wissen, bzw. bis vor ganz kurzem so gut wie nichts wuBten. 

Diese sogenannte »groBe << Endmorane ist im osthchen Hinterpommern 

nur durch Ubersichtsbegehungen bekannt, siidlich von Coslin-Stolp auf 

einigerMeBtischblatter Breite kartiert, dann an der entscheidendstenStelle 

NO. und S. von Norenberg auf mehr als eines Langengrades Breite auch 

nur durch Ubersichtsbegehungen bekannt, wahrend von ihrem sehr 

wichtigen Vorgelande fast in ganz Pommern bis in die allerneueste Zeit 

annahernd nichts bekannt war. In der Neumark und in der Uckermark 

ist diese »groBe<< Endmorane dann wieder im Zusammenhang kartiert 

bis zur mecklenburgischen Grenze, durch ganz Mecklenburg nur aus 

Ubersichtsbegehungen bekannt, in der Umgebung von Liibeck auf ganz 

kurze Strecken kartiert, dann in Ostholstein und Schleswig wieder nur 

durch Ubersichtsbegehungen bekannt, die — soweit sie durch Gottsche 

ausgefiihrt sind — ganz sicher vielfach ganz unzusammengehorige Stiicke 

verschiedener Staffeln zu einem ganz heterogenen Gebilde zusammen- 

gefaBt haben, was durch die Studien von R. Struck und Woldstedt 

einwandfrei erwiesen ist. Der auffallendste Zug nun in dem Verlauf 

dieser »groBen« (nordlichen) baltischen Endmoranen ist die merk- 

wiirdige Aufbiegung nach Norden in der Gegend von Arnswalde-Noren- 

berg und die daran anschlieBende Fortsetzung nach NO. Das Thorn- 

Eberswalder Urstromtal und der westlich anschlieBende Talzug mit dem 

Elbtal sollten die zu dieser Hauptendmorane gehorige diluviale Haupt- 

abfluBrinne sein! 

Schon G. Maas hat gegen diese Zusammenhange die erhebhchsten 

Bedenken geltend gemacht; er hat darauf hingewiesen, daB siidlich von 

dem hinterpommerschen Stiick dieser »groBen<< Endmorane in der 

Gegend zwischen Dramburg und Tuchel mindestens zwei sehr erheb- 

hche Endmoranenziige von W. nach 0. verlaufen, die groBenteils wesen t - 

lich machtiger sind als die sogenannte »groBe<< Endmorane selbst. 

Aus der unbefangenen Betrachtung des Gelandes bei Norenberg ergibt 

sich, wie Verfasser vor zwei Jahren in Ubereinstimmung mit anderen 

Kollegen festgestellt hat, daB sowohl nordwesthch von Norenberg nach 

Westen ein Endmoranenzug weiterstreicht (in der Fortsetzung des von 

NO. kommenden Zuges), als auch, daB weit im SO. in dem Gebiet des 
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Sandr’s sehr erheblicheHohenzuge sich hinziehen. und es wirddemnachst 

durch die Veroffentlichung detaillierter Untersuchungen von anderer 

Seite der Nachweis gefiilirt werden, daB die eigentliche und wirkliche 

Fortsetzung der SN. verlaufenden Norenberger Endmorane noch sebr 

viel me hr von der ursprtinglich angenommenen NO.-Richtung ab- 

weicht, als es schon Maas dargelegt hatte. In einem (noch nicht ge- 

drnckten) Yortrag in der Marzsitzung der deutschen geologischen Ge- 

sellschaft stellte J. Korn fest, daB clieser SN.-Aufbieouno; der End- 

moranen bei Norenberg dicht osthch davon eine ebenso schroffe -NS.- 

Riickbiegung der Endmorane entspricht, die sich noch weiter siidhch 

als die schon von Maas festgestellten WO.-Staffeln herunterzieht nnd 

dann ebenfalls nach Osten abbiegt hber die vorerwahnten Hohenziige 

im SO. von Norenberg. 

In der Uckermark und im siidhchsten Pommern liegen innerhalb des 

groBen Lobns des »Odergletschers<< der »groBen<< Endmorane noch 

mehrere bedeutende Staff eln, deren gleichaltrige Fortsetznngen weiter 

im Osten wahrscheinhch — wenigstens teilweise — in den von Maas 

gefundenen Endmoranen zwischen Dramburg und Tnchel zusuchen sind. 

DaB die sogenannte »groBe« (nordliche) Endmorane im siidostlichen 

Holstein nnd in Lauenburg ihren Namen sehr zn Unrecht fiihrt und 

schon von der ersten Staff el der dreistaffehgen >>siidlichen baltischen 

Hauptmorane << ganz erheblich an Machtigkeit nnd Bedeutung hber- 

troffen wird, habe ich bereits mehrfach ausgeflihrt. Diese siidhche 

Hauptendmorane ist vor der »groBen« (nordlichen) Hanptendmorane 

hier in Lauenburg iiberall durch das Vorhandensein eines machtigen 

Sandrs ausgezeichnet und schon dadurch als die weit bedeutendere und 

geologisch wesenthch wichtigere Bildung gekennzeichnet. Diese sud- 

liche Hauptmorane biegt in Holstein steil nachN. auf bis in dieGegend 

von Plon und findet ihre Fortsetzung zum erheblichsten Teil in den 

westlichsten Partien des von Gottsche aus verschiedenaltrigen Stiicken 

zusammen konstruierten — gar nicht einheithchen — Endmoranenzuges 

iiber die Gegend westlich von Kiel, Sehestedt (dicht osthch Rendsburg) 

bis an die damsche Grenze. Die Fortsetzung dieser siidlichen Haupt¬ 

morane durch Mecklenburg ist durch die Begehungen von E. Geinitz 

bekannt; sie verlauft dann — kartiert — und in sehr machtiger Ent- 

wicklung durch das Gebiet westlich und siidhch von Rheinsberg und 

Gransee im Bogen nach deni Siidende des Wehrbellinsees, wo das Gebiet 

zwar kartiert, aber die Endmorane — anfangs der achtziger Jahre — 

nicht erkannt und nicht dargestellt ist, uberschreitet das Thorn-Ebers- 

walder Haupttal und zieht sich dann in sehr machtiger Entwicklung 

durch das Gebiet siidwesthch und siidhch von Freienwalde hin, wo 

sie ebenfalls schon kartiert ist — das merkwiirdige Bruimental bei 

Freienwalde steht im genetischen Zusammenhang mit dieser End- 
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rnorane1) — bis in die Gegend siidwestlich von Kiistrin, wo noch 
einzelne, unkartierte Blatter vorhanden sind. 

Wie der Yerlauf dieses Endmoranenzuges weiter ostlich von Frank¬ 

furt ist, steht noch nickt mit volliger GewiBheit fest; es ist in der 

ostlichsten Mark und in Posen eine ganze Anzahl Endmoranenbil- 

dungen bekannt, teils durch Ubersichtsbegehungen, teils durch Kar- 

tierung, die aber alle im groBen ganzen annahernd in der Richtung 

W—0. verlaufen. Es ist nicht der mindeste Anhalt dafiir vor¬ 

handen, daB dieser siidliche Endmoranenzug etwa entsprechend der 

Norenberger Endmorane irgendwo nach Norden aufbiegt und nach NO. 

weiterzieht, was ein weiteres Argument gegen die Richtigkeit der bisher 

angenommenen Konstruktion der »groBen<< Endmorane ist — das Ge- 

neralstreichen aller dieser Endmoranenziige in der ostlichen Mark, in 

WestpreuBen und in Posen ist offenbar ein west-ostliches, wie schon aus 

alien Obersichtskarten hervorgeht. 

Ziemlich weit siidwestlich, bzw. siidlich dieser siidhchen Haupt- 

endmorane hegen nun nach mehrfache, z. T. ebenfalls sehr erhebliche 

Endmoranen, deren Zusammenhang im einzelnen aber noch so gut wie 

garnicht festgestellt ist. So liegt im siidlichsten Lauenburg in der 

Gegend von Geesthacht-Lauenburg, unmittelbar an der Elbe, eine sehr 

machtige Endmorane von gegen 90 m relativer Hohe, die ihre Fort- 

setzung nach NW. anscheinend in den Hiigelriicken des nordwestlichen 

Holsteins, nachOsten offenbar in der Gr. Bengerstorfer Forst, den Sonnen- 

bergen bei Parchim und in den Buhner Bergen hat, die sogenannte siid- 

liche AuBenmorane von Geinitz; so liegen ferner z. T. sehr erhebliche 

Endmoranen in der mittleren Mark in der Gegend von Potsdam, im 

Grunewald bei Berlin, in denMuggelbergen, in denRauenschenBergen, bei 

Oderin usw. Endlich liegt in der siidlichen Mark und auf dem Flaming 

noch eine ganze Anzahl Endmoranenstiicke, die teils ganz sicher, teils 

mit groBter Wahrscheinlichkeit noch Oberdiluvial sind und im groBen 

ganzen alle ungefahr von West nach Ost streichen. 

Die iiuBerste Oberdiluviale Endmorane im Os ten, die vom jungen 

Diluvium nur noch in ganz diirftigen Spuren iiberschritten sein kann, 

ist die schon erwahnte Griinberg-Lissa- Pleschener Endmorane, die 

noch weit nach BuBland hinein in annahernd W-O.-Richtung ver- 

folgt ist — nach freundlicher Mitteilung meines Kollegen Tietze ge- 

horen zu ihrer westhchen Fortsetzung die Endmoranenbildungen am 

Nordrande des Glogau - Baruther Urstromthales. Jenseits (siidlich) 

dieses Urstromtales und dessen westlicher Fortsetzung liegen auf dem 

Flaming noch die siidlichsten, hochstwalirscheinlich Oberdiluvialen 

Endmoranen der Mark, die ihre westliche Fortsetzung und Analoga 

vielleicht in den j ungen Endmoranen der unmittelbaren Umgebung 

1) C. Gagel, Wissenschaftliche Ergebnisse der Aufnahmen bei Gransee 

(Mark). J. 1912 XXXIII, Teil II, S. 513. 

Geologische Rundschau. VI. 
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von Yastorf-Liineburg und NW. von Stade haben; was welter siidiick 

liegt, sind schon denudierte, nnr mit einem diinnen, jungdiluvialen 

Schleier bedeckte Rumpfmoranen der vorletzten Eiszeit, wie bereits 

vorher ausgefiibrt wurde (S. 58—59). 

Auffallend ist bei dieser nacb den bisherigen Feststellungen gemach- 

ten Darstellung, daB die auBerste jnnge Endmorane des Ostens, die 

Gruneberg-Lissa-Pleschener Endmorane, die nacb der Verbreitung des 

LoB und nach sonstigen Argumenten tatsachhch die auBerste Oberdiluviale 

Endmorane im Osten sein muB, die vom letzten Eis, wenn iiberhaupt, 

so nur ganz unwesentlicb uberscbritten sein kann, sicb nicbt in die aller 

Wabrscbeinlichkeit nach auBersten Endmoranen mebr im Westen fort- 

zusetzen, sondern hinter diesen um eine Staff el zuruckzubleiben scbeint, 

daB also das letzte Eis im Westen nocb einen besonderen, weiterreichen- 

den VorstoB gemacbt zu haben scbeint. Das fiir diese Fragen ent- 

scbeidende Gebiet ist leider nocb nicbt kartiert, sondern nur aus Uber- 

sicbtsbegebungen bekannt, die bei diesen scbwer zu entscbeidenden 

Fragen, bei denen es auf exakteste Beobacbtung und Yerfolgung von 

sicb auskeilenden Bildungen ankommt, naturgemaB keine definitiven 

Besultate geben konnen. 

Indessen deutet aucb eine ganze Anzabl Beobacbtungen (S. 71, 73, 

77) darauf bin, daB sicb der Rand des diluvialen Eises tatsachhch nicbt 

gleichmaBigbewegt hat, weder beim Yorschreiten, nocbbeim Abscbmelzen. 
und so ware es denn zum ScbluB aucb nicbt wunderbar, wenn sicb die 

auBersten Moranen im Osten und Westen nicht direkt miteinander ver- 

einigten. 

Auch im nordlicben Pommern und in Yorpommern ist nocb eine 

ganze Anzabl Endmoranen bekannt, die erhebhck j linger sind als die 

sogenannte »groBe« Endmorane der Uckermark und z. T. sicber als 

zeitbche Aquivalente des ostbchen Teiles des bisher als »groBe<< End¬ 

morane angesehenen hinterpommerschen Endmoranenzuges (NO. von 
Norenberg) aufzufassen sind, z. T. aber wobl nocb j linger als dieser sind. 

Wie die zablreicben Endmoranen des siidhchen und mittleren Ost- 

preuBens mit den bisber bescbriebenen Endmoranen zusammengehoren, 

ist nocb ganz unsicher, da im Weichseltal jeder Zusammenbang ab- 

gescbnitten ist und, dann nocb ganzlich unkartierte Gebiete folgen, in 

denen besonders grofiartige, aber im einzelnen nocb vollig unbekannte 

Endmoranen liegen (Kernsdorfer Hohen, Gegend ostbcb von Elbing usw.). 

DaB aber die westbchen Endmoranenzuge die Weichsel annabernd in 

der WO.-Ricbtung uberschreiten mussen, ergibt sicb aus dem regel- 

maBigen und auffallenden dreimaligen Wecbsel vonTalsand. bzw.Sandr- 

flacben, kuppiger Moranenlandscbaft und flacber Giundmoranenland- 

scbaft in dem Gebiet zwischen Thorn und Marienburg. 

Das nordhche OstpreuBen ist dann groBtenteils ganz flacb — Deck- 

tongebiet und Grundmoranenebene — und entbalt nur unbedeutende 

kleine Moranenzuge, iiber die bisber kaum etwas Sicheres bekannt ist. 
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Betrachtet man nun vorurteilsfrei und unvoreingenommen die hier 

skizzierten Darlegungen, sowie aucli die Ubersichtskarten der End¬ 

moranen, so ergibt sich, daB die Endmoranen, die in Schleswig-Holstein 

annahernd NS. streichen und dann nach SO. umschwenken, in der Mark 

allesamt ganz allmahlich in ganz sanft geschwungenem Bogen in die 

reine Ostrichtung einlenken, die sie fast alle bis zur Weichsel behalten, 

wenn auch vereinzelte groBere Bogen und Loben auf kurze Erstreckung 

aus der allgemeinen WO.-Kichtung etwas — z. T. sogar erheblich — 

vorspringen und wieder zuruckbiegen. Der annahernde Parallelismus 

der >>groBen<< Endmorane mit Teilen der Ostseekuste reicht nur von 

Westen bis in die Gegend von Arnswalde; von da ab ist er ganz sicher 

nicht mehr vorhanden. — Der Aufbiegung des >>Oderlobus<< nach Norden 

in der Gegend von Norenberg entspricht ein ebenso energisches Herunter- 

biegen nach Siiden unmittelbar ostlich davon, und von da ab ist das all- 

gemeine Streichen der Endmorane ein ziemlich genau ostliches und von 

der Kiistenrichtung sich immer waiter entfernendes. Der ofter ver- 

mutete, bzw. behauptete Kausalzusammenhang des Yerlaufes der Ost- 

seekiiste mit der sogenannten »groBen<< Baltischen Endmorane ist also 

nicht nachweisbar; ersichtlich verlaufen beide Linien im Osten ganz un- 

abhangig voneinander, und auch ein Parallelismus und Zusammen- 

hang der Ostseekuste mit der wirklich groBten, der siidlichen Baltischen 

Hauptendmorane ist nicht erkennbar. 

Es muB in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen werden, daB 

auf Alsen, ganz besonders auf Fiihnen und auch auf Seeland noch mehrere 

und z. T. sehr erhebliche und machtige Endmoranen sich finden, liber 

deren Yerlauf allerdings bisher kaum etwas bekannt ist, die aber der 

ganzen Situation nach ungefahr den jiingsten westpreuBischen-hinter- 

pommerschen Endmoranen entsprechen durften. Der jetzige Yerlauf 

der Ostseekuste nach der Litorinasenkung, die bekanntlich ganz un- 

regelmaBig erfolgt ist und in den verschiedenen Gebieten sehr verschie- 

dene Betrage erreicht hat, schneidet also spitzwinklig sehr verschieden 

alte Endmoranen ab, und naturgemaB miissen die danischen Inseln mit 

der Beltsee geologisch als Teile des norddeutschen Flachlandes und 

nicht als Teile der Ostsee betrachtet werden. Das ergibt sich nicht nur 

aus diesen Erwagungen, sondern auch unter anderem, wie gleich des 

naheren begrundet werden wird, aus der geologischen Analogic der schles- 

wig-holsteinisch-jiitischen Fohrden mit den langgezogenen, parallelen 

Seenrinnen des ostpreuBischen Hohenriickens, die weit von der Ostsee 

mitten im Lande auf der Hohe des baltischen Hohenriickens liegen, und 

die auf jeder Ubersichtskarte sofort als Teile eines und desselben Binnen- 

fachers hervortreten (vgl. die beziiglichen Arbeiten von AYerth). 

Seenketten und Fohrden. 
Denn in einem ganz unverkennbaren Kausalzusammenhang mit dem 

Zug der Hauptendmoranen steht diese Erscheinung der parallelen, lang- 

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



68 II. Besprechungen. 

gezogenen Seenketten, die in den Hauptteilen des Hohenriickens, be- 

sonders in OstpreuBen, in der Mark und in Schleswig-Holstein in dieser 

Zone der Hauptendmoranen eine so groBartige Parallelfurchung des 

Landes bewirken, welche man in gewissem Sinne nicht unzntreffend mit 

einer Riesenglazialschrammung des Untergrundes verglichen hat. Diese 

Untergrundsfurchung groBten MaBstabes ist besonders schon ausgepragt 

in OstpreuBen, wo die Ketten der sehr langen, z. T. sehr tiefen Seen sich 

mit wunderbarer RegelmaBigkeit fast alle in NW.—SO. bis NS.-Rich- 

tung erstrecken; nur recht vereinzelt kommen in NO.—SW.-Richtung 

streichende Rinnenseen vor. In der Mark haben diese Ketten der 

Rinnenseen, deren schonste Beispiele die Grunewaldseen, die Straus- 

berger Seenkette und die Kette der Uckerseen bilden, fast durchgehends 

NS.-Richtung; in Schleswig-Holstein, wo diese Seenketten durch den 

von uns als Litorinasenkung zusammengefaBten Komplex von Sen- 

kungserscheinungen z. T. in offene Verbindung mit der Ostsee gebracht 

sind, treten sie groBenteils als Fohrden, bzw. als Fohrdentaler in die 

Erscheinung und halten die NS.- bis NO.-SW.-Richtung ein. . 

Mit Recht ist von Woldstedt hervorgehoben, daB nur der Umstand, 

daB gerade in Schleswig-Holstein der Kamm des Hohenriickens (die Zone 

der Hauptendmoranen) seine niedrigste und die am meisten der Ostsee- 

kiiste genaherte Lage hat, es bewirkte, daB hier die Seenketten bei der Li¬ 

torinasenkung z. T. unter Meeresniveau und in freie Verbindung mit der 

Ostsee gekommen sind und so als Fohrden erscheinen. Das Langsprofil 

der Fohrden und der anschlieBenden Fohrdentaler zeigt genau die Eigen- 

tiimhchkeiten der sonstigen Seenrinnen — auch der Umstand, daB z. B. 

bei der Flensburger Fohrde die beiden rechtwinklig aufeinander steken- 

den Richtungen NO.-SW. und NW.-SO. miteinander kombiniert sind, 

findet sich bei einigen markischen und besonders ostpreuBischen Seen, 

z. B. s?hxschon beim Passenheimer Calbensee und in den Seen des west- 

preuBischen Oberlandes. Besonders evident fur die Auffassung, daB die 

Fohrden und Fohrdentaler nichts als teilweise »ertrunkene<< Seenketten 

sind, ist die Situation bei der Kieler Fohrde und deni anschlieBenden 

Obereidertal, wo die ganz tiefen, geschlossenen Kessel (in der Fohrde) 

und die dazwischen liegenden Riicken und Schwellen in der Fohrde und 

zwischen ihr und dem Obereidertal besonders schon ausgepragt sind. 

DaB diese ganze Erscheinung der Fohrden und Rinnenseenketten 

von Schleswig-Holstein bis OstpreuBen durchaus einheitlich und gleich- 

maBig ist, lehrt ein vergleichender Blick auf eine Karte genaueren MaB¬ 

stabes. Ebenso ist es evident, daB diese fackerformig auf den Inland- 

eisrand zulaufenden oder vielmehr von diesem auseinanderlaufenden 

Seenketten ein System alter Schmelzwasserrinnen — ein »Rinnenfacker << 

— sind, die groBtenteils subglazial ausgebildet oder wenigstens angelegt 

und durch die unter hohem hydrostatischen Druck stehenden Sckmelz- 

wasser ausgefurcht, bzw. ausgekolkt sind, daher kein einheithches Gefalle 

haben, sondern in sich die Riicken (»Schwellen <<) und Einsckniirungen 
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zeigen. Die »Scliwellen<< halten sicli fast durchgehends immer erhe blich 

unter der Hohe des durchlaufenden Randes dieser Seenketten, so daB 

diese Seenrinnen auch nacli dem subglazialen Stadium wohl meistens 

obne weiteres nocb als AbfluBkanale der Schmelzwasser gedient haben 

— vereinzelte Abweicbungen von dieser Regel und einzelne besonders 

scblimme Gefallswidrigkeiten sind wohl auf Rechnung der postglazialen, 

unregelmaBigen Landsenkungen zu setzen, auf die ja auch sonst manche 

andere, ohne dies vollig unverstandliche Erscheinungen in den nord- 

deutschen Talern und ihren Terrassen zurlickzufuhren sind. (S. 59, 83.) 

P. G. Krause hat dann zu allem ubrigen darauf aufmerksam ge- 

macht, daB die Osar, die friiher in Norddeutschland als eine sehr seltene 

Erscheinung angegeben wurden, jetzt bei genauerer Beobachtung, 

Kartierung und erweiterter Erfahrung sich aber recht reichlich finden 

lassen, z. T. eine auffallige Parallehtat mit den Seenrinnen erkennen 

lassen, an die sie oft z. B. in OstpreuBen, aufs engste angegliedert sind, 

so daB der Kausalzusammenhang zwischen den Seenrinnen — = Osgraben 

— und diesen subglazialen, bzw. inglazialen Schmelzwasserabsatzen 
ganz offensichtlich ist. 

Nachdem nun durch vielfache Beobachtungen festgestellt ist, daB 

typische Osar nicht, wie friiher allgemein behauptet wurde, immer nur 

aus ungestorten Sandschichten aufgebaut sind, sondern oft sehr er- 

hebliche Storungen, Stauchungen, Aufpressungen usw. zeigen und z. T. 

Kerne, ja sogar Decken von Grundmoranen enthalten konnen, muB 

jetzt auch wieder die Frage gepriift werden, ob nicht ein erheblicher 

Teil der >>Durchragungen« (Wallberge), die wegen ihres sattelformigen 

Aufbaues bis dahin als endmoranenartige Bildungen betrachtet wurden, 

ebenfalls als Osar aufzufassen sind. 

? Tektonisclie Beeinflussung you Seenrinnen und Talern. 

Was nun den Verlauf dieser Seenrinnen anbetrifft, so ist die Paral- 

lehtat derselben mit den Hauptgebirgsrichtungen Norddeutschlands, der 

hercynischen, rheinischen und erzgebirgischen, ganz offensichtlich und 

von jeher insAuge gefallen, und es erhebt sich nun die Frage, ob diese 

Parallehtat eine nur sozusagen zufallige ist, hervorgegangen aus den 

strahligen AbfluBrichtungen des Rinnenfachers, oder ob sie eine tiefere, 

im tektonischen Bau des Untergrundes begriindete Ursache hat. 

M. E. reichen die bisherigen Erfahrungen zur einwandfreien Losung 

dieser Frage nicht aus! Es ist einerseits schwer oder gar nicht verstand- 

hch, wie diese tertiaren tektonischen Linien durch ein auf dem Hohen- 

riicken 100—200 m machtiges Diluvium, durch die Ablagerungen dreier 

Eiszeiten, hindurchschimmern sollen, bzwr. die AbfluBrichtungen am 

SchluB der letzten Eiszeit beeinflussen sollen, wenn man nicht ganz 

spate, diluviale Reaktivierungen dieser alten tektonischen Linien an- 

nehmen will. Andererseits ist aber besonders die Kreuzung von her- 
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cj^nischer und erzgebirgischer Richtung in alien Teilen des Gebietes 

eine so auffallende Erscheinung, so dab entweder die eine oder die andere 

dieser Rieh.tungen aus der radialstrahligen Anordnung des Rinnenfachers 

ganz herausfallt, dab man den Gedanken an eine dennoch stattfindende 

Beeinflussung durch diese tektonischen Linien des Untergrundes trotz 

aller oben dargelegten Bedenken kaum von der Hand weisen kann. Der 

einzige Rinnensee, bei dem wir wenigstens etwas von den Untergrunds- 

verhaltnissen wissen, der Ratzeburger See, liegt, wie Bohrungen erwiesen 

haben, in einer wahrscheinlich pradiluvialen Hohlform und sowohl 

Tertiar wie das altere Diluvium zeigen scheinbar annahernd gleichartige 

Oberflachenformen wie die jetzige Hohlform des Sees, was — soweit man 

derartige Verhaltnisse iiberhaupt aus Bohrungen beurteilen kann — an- 

scheinend fur eine spate tektonische Beeinflussung spricht. Dab diese 

Rinnenseen wenigstens haufig keine Abschnittsprofile zeigen, sondern 

vom Oberen Gesckiebemergel ausgekleidet werden, also alter sind als 

dieser, ist mehrfach festgestellt. 

In diesem Zusammenhang ware auch auf die Beobachtungen von 

Koenens hinzuweisen, dab einzelne der NS. verlaufenden Graben- 

briiche Mitteldeutschlands erst in spatdiluvialer Zeit eingebrochen (bzw. 

vertieft) sein konnen, da sie diluviale Schotter mit Resten von Elephas 

und Rhinoceros enthalten, die in der Umgebung viel hoher liegen; diese 

Grabenbrtiche konnen naturgemab bei Ablagerung der Schotter also 

noch nicht vorhanden gewesen sein, da sie sonst hatten aufgefiillt werden 

mlissen. 
Andererseits ist es aber von den groben spatdiluvialen Urstromtalern, 

von denen immer wieder behauptet wird, dab sie tektonisch veranlabt, 

bzw. vorgebildet seien, wenigstens stellenweise erwiesen (durch zahl- 

reiche Bohrungen z. B. bei Berlin und bei Senftenberg), dab sie im pra¬ 

diluvialen Untergrund nicht vorgebildet sind, sondern nur reine, junge 

Erosionsformen sind; im Berliner Urstromtal in Charlottenburg — 

Spandau liegt der unterste Gipskeuper in groberer Meereshohe als nord- 

lich davon im Plateau Lias undKreide liegen, und bei Senftenberg gehen 

die miocanen Braunkohlenfloze der Grube Marga glatt und ohne Storung 

unter Plateau und Urstromtal hindurch. 

Bei Hamburg dagegen ergibt sich bei kritischer Betrachtung der 

auf den dortigen geologischen Kartell abgedruckten Profile, dab das 

Unterelbethal — mindestens zum erhebhehen Teil — durch Graben- 

briiche veranlabt, bzw. vertieft ist, wenn diese Verwerfungen auch 

nicht gedruckt sind. Es wird sich also in dieser Frage keine generelle 

Antwort geben lassen, sondern sie mub durch exakte Beobachtungen 

von Fall zu Fall entschieden werden. 

Drumlins. 

Ebenso wie sich bei genauerer Durchforschung Norddeutschlands 

die frliher so vermibten Oser (Asar) gefunden haben, hat sich auch eine 
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qmdere auffallige Aufschiittungsform glazialer Gebilde, die Drumlins oder 

Schildriicken mehrfach in unserem Flachlande nachweisen lassen. Sie 

sind sowohl in Pommern, wie in Posen, in Schleswig-Holstein, wie in 

OstpreuBen beobachtet, bestehen aus elliptischen mehr oder minder lang- 

gestreckten Hiigeln, die ebenso wie die Oser annahernd in der FluBrich- 

tung des Eises aufgeschiittet sind, und sind vorwiegend aus Grund- 

moranen, z. T. auch aus sandigen oder kiesigen Gebilden anfgebant. 

Es besteht gar kein Grand, diese Schildriicken fiir etwas anderes als fur 

primare Aufschlittungsformen des Inlandeises, die in der Hauptbe- 

wegungsrichtung angeordnet sind, zu halten und sie etwa fiir Exarations- 

formen, fiir halbzerstorte und modifizierte altere Endmoranenbildungen 

usw. zu halten. Da die in denselben Richtungen verlaufenden Oser z. T. 

nicht aus reinen fluvioglazialen Ablagerungen bestehen, sondern manch- 

mal einen mehr oder minder vollkommenen Mantel von Grundmoranen 

aufweisen, so hat es sich stellenweise sogar als schwierig erwiesen, diese 

beiden Gebilde voneinander zu trennen, und iiber die Auffassung einiger 

diesbeziighcher Gelandeformen z. B. in OstpreuBen herrscht stellen¬ 

weise ganz und gar keine Einigkeit. 

Oszillationen an den Endmoranen. 

Die zahlreichen vorher festgestellten und besprochenen Endmoranen¬ 

bildungen sind nun z. T. einfache Stillstandsstadien beirn allmahlichen 

Abschmelzen des Eises, z. T. mogen sie auch kleineren oder groBeren 

VorstoBen des nordischen Eises wahrend der allgemeinen Abschmelz- 

periode entsprechen. 

Darauf deuten z. T. die verschiedenen, auf ziemlich weite Erstreckung 

getrennt verlaufenden obersten Moranenbanke, die durch im allgemeinen 

sehr gering machtige Sandzwischenlagen voneinander getrennt sind, 

aber niemals irgend eine Spur von Verwitterungszonen oder organischen 

Ablagerungen zwischen sich enthalten. 

Zwei solche verschiedene, durch sehr geringe Sandzwischenlagen ge- 

trennte Moranen— als Oberer und >>Unterer<<Geschiebemergel kartiert — 

finden sich z.B. an der unteren Oder und in der Uckermark, hinter der 

»groBen«Endmorane zwischen Oderberg und Garz, und zwischen Templin 

und Prenzlau. GroBere Aufschliisse bei neueren Bahnbauten und das 

darin festgestellte Fehlen aller organischen Zwischenlagen in diesen 

Sandschichten beweisen, daB es sich hier nur um eine ganz kurze Schwan- 

kung, allerdings nicht unbedeutenden MaBstabes, gehandelt hat. 

Ahnhche Verhaltnisse finden sich an der unteren Weichsel, wo fiber 

dem durch Pflanzenfiihrung und Verwitterungszone gekennzeichneten 

letzten Interglazial auf groBe Erstreckung hin zwei getrennte Moranen 

mit nicht unbedeutenden Sandzwischenlagen, aber ebenfalls ohne alle 

organischen Zwischenlagerungen und ohne Spur von Verwitterungszonen 

vorhanden sind (>>Mecklenburger << und »Rothhofer Geschiebemergel<<), 

wahrend unter diesem Interglazial eine ebensolche Schwankung (>>Fied- 
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litzer und Lenzer« Geschiebemergel) ohne organische Zwischenbiklungen 

und Verwitterungszone vorhanden ist. DasFehlen der organischenReste 

in diesen doch immerhin ziemlicli ausgedehnten Sandschichten ist um 

so auffallender, als in den OstpreuBischen Interstadialablagerungen vom 

SchluB der Eiszeit, die nur sebr wenig machtig nnd ausgedebnt sind, 

solcbe organischen, subarktischen Reste recbt reichlicb vorhanden sind. 

Auch in der Gegend westlich von Kiistrin bei Seelow in der Nahe 

des Gebietes, wo die siidliche Hauptendmorane durchstreicht, ist die 

obere Grundmorane nicbt einheitlich, sondern in zwei Banken ausgebildet, 

die durcb eine ziemlich erhebliche, aber anscheinend ebenfalls fossilfreie 

Tonmergelbank getrennt werden, und ebenso faBt Keilhack in Hinter- 

pommern zwei, durch eine weit verfolgbare Sandschickt getrennte, aus- 

gedehnte Geschiebemergelbanke beide als Oberdiluvial auf, als Beweise 

einer mit einer dort verlaufenden Endmorane im Zusammenhang stehen- 

den Oszillation des Eisrandes. In kleinem MaBstabe finden sick derartige 

Zweiteilungen des Oberen Geschiebemergels in der Nahe von End- 

moranenstaffeln ziemlich haufig; sie lassen sich aber meistens nur auf 

ganz kurze Erstreckung verfolgen. 

Gewisse Verhaltnisse in der Umgegend von Schleswig lassen es mir 

ebenfalls recht wahrscheinhch erscheinen, daB der Obere Geschiebe- 

mergel hier gleichfalls aus zwei, obenein durch stark wasserfiihrende 

Sande getrennten Banken besteht, und ebenso mochte ich vielleicht jetzt 

gewisse Erscheinungen siidlich von Passenheim in OstpreuBen deuten, 

die ich bei der Kartierung noch als Oberen und Unteren Geschiebemergel 

dargestellt habe, wegen der starken Wasserfiihrung der trennenden Sand- 

schicht, da ich damals noch keine Erfahrungen liber die ungewohnliche 

Machtigkeit des Oberen Diluviums und die tiefe Lage der Interglaziale 

und Verwitterungszonen in OstpreuBen hatte. 

Am Kaiser Wilhelm-Kanal dagegen, der von Kiel bis Rendsburg auf 

40 km die ganze Grundmoranenlandschaft Ostholsteins bis zur auBeren 

(wirkhch groBen) Endmorane durchschneidet, ist keine Spur einer der- 

artigen groBeren oder kleineren Schwankung vorhanden; die ganze, 

z. T. sehr machtige Obere Grundmorane liber dem Interglazial ist 

dure ha us einheitlich und enthalt nur ganz vereinzelte, zusammen- 

hanglose, irrelevante Sandnester und Schlieren, trotzdem hinter der 

auBeren Hauptendmorane die innere — die Fortsetzung der sogenann- 

ten >> groBen << Endmorane — bei Sehestedt quer liber den Kanal geht, 

und wenn diese innere, sog. »groBe<< Endmorane hier wirkhch nicht nur 

ein Stillstandsstadium darstellte, sondern einen selbstandigen VorstoB 

markierte (>>Blihlstadium<<), so mliBte sich dieses doch irgendwie durch 

ahnhche Verhaltnisse wie an der unteren Oder und Weichsel bemerklich 

machen, und eine durchgehende Zwischenschicht in der Oberen Morane 

vorhanden sein. 

Bei Liibeck dagegen bezeichnet die innere, sogenannte >>groBe<< End¬ 

morane wieder einen, wenn auch nur geringen VorstoB von einigen 
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Kilometern liber Staubeckenbildungen etwas hoheren Alters, die hinter 

der siidlichen Haupt endmorane liegen. 

Es ergibt sicb daraus, daB sogar die nordhche, sogenannte »groBe<< 

Endmorane auf der Strecke von Sehestedt bei Kiel bis liber die Oder 

hinaus sicli nicht einbeitlicb nnd gleichmaBig verhalt und teils einer 

Stillstandslage, teils einem kleineren, teils einem etwas groBeren VorstoB 

ihre Entstekung verdankt, daB also die verscbiedenen Ursprungsstrome 

des skandinavischen Landeises aucb nacb ibrer Vereinigung nocb nicbt 

einheithch sicb entwickelten, sondern sicb verschieden und unabhangig 

voneinander bewegten. 

Aufbau der Endmoranen. 

Betrachtet man nun diese zahlreichen, einzelnen, jungen Endmoranen 

desOberen Diluviums naher, so ergibt sicb bald, daB keine von ibnen 

einbeitbch in bezug auf ihre sozusagen petrograpbiscbe Ausbildung und 

genetiscbe Entwicklung ist. Z. T. sind diese Endmoranen aufgebaut 

aus machtigen, sebr groBen Geschiebepackungen undBlockwallen, allein 

oder zusammen mit Geschiebemergelbanken, z. T. aus Hiigeln und Riicken 

von ungescbicbtetem Gescbiebesand, Gerollen und grobem Kies, z. T. 

aucb von gescbichteten Sanden, Tonen und Kiesen. Alle diese Bildungen 

konnen kombiniert sein und mebr oder minder reicbbcbe Beimengungen, 

Banke, Lappen und Eetzen von unausgewascbener Grundmorane, von 

Geschiebemergel, entbalten, wie ja die Gescbiebepackungen und Geroll- 

hiigel dock aucb nicbts weiter sind als vollig ausgewascbene grobe 

Residuen von Grundmoranen. Die Lagerungsverbaltnisse sind ent- 

weder horizontal oder — meistems — stark gestort und aufgerichtet. 

AuBer diesen erwiesenen jungdiluvialen Aufscbuttungen be- 

teibgen sicb am Bau der Endmorane aucb nocb Aufpressungen von 

Scbicbten aus dem Liegenden des Gescbiebemergels, von gescbichteten, 

feinen Sanden, Tonmergeln, Scbleppsanden, Kiesen usw., ja sogar vor- 

diluviale Sedimente, wie tertiare Sande und Tone konnen z. T. an ge- 

eigneten Stellenin diesen >> Staumoranen << stecken, die oft ausgezeicbnete, 

lange, macbtige Walle bilden. 

Auf erkebliche Erstreckung besteben aber die Endmoranen aucb 

nicbt aus einer Zusammenfassung der vorber bescliriebenen sandig- 

steinigen Bildungen, sondern nur aus rein era Geschiebemergel, der 

sicb dann allerdings von den »normalen<< Gescbiebemergelgebieten im 

Hinterlande der groBen Endmoranenzuge durcb besonders scbroffe und 

unregelmaBige Oberflacbenformen, durcb eine extreme Ausbildung des 

Typus der »Grundmoranenlandscbaft<< auszuzeichnen pflegt, deren 

Formen in bezug auf Scbroffheit und Steilbeil oft hart an die Grenze des 

iiberhaupt Moglicben berankommen, derart, daB auf diesen scbroffen 

Gescbiebemergelkuppen Iiberhaupt keine Verwitterungsrinde baften 

bleibt, sondern daB die blanken Kuppen von frischem Mergel aus der 

sonstigen lebmigen Verwitterungsoberflacbe herausragen. 
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Die kartographische Abgrenzung derartiger, nur aus stark kuppigen 

Grundmoranen aufgebauten Endmoranen von den sonstigen Grund- 

moranengebieten im Hinterland der Endmoranenziige ist oft recbt 

schwierig, wenn nicht gar streckenweise unmoglich — >>natura non facit 

saltns << —; das ist fiir den kartierenden Geologen und fiir den Systema- 

tiker natiirlich oft sehr unangenebm und macht die Darstellung und 

Abgrenzung der Endmoranen oft sehr von subjektiven Erwagungen und 

Anscbauungen abhangig. — Die Entscheidung liber die Richtigkeit der 

Gesamtauffassung kann dann natiirlicb nur der groBe Zusammenhang 

geben; das Detail wird in manchen Fallen vollig strittig bleiben. 

Sandr. 

Ganz besonders wicbtig und entscheidend fiir die Auffassung der 

Endmoranen sind natiirlicb die groBen Sandrflachen im Vorland, die durcb 

die Schmelzwasser des Inlandeises vor dessen Rand aufgeschiitteten, 

riesigen, flacben Kegel von Kiesen und Sanden, die sicb baufig zu sebr 

breiten, weit dahinziebenden Sandzonen vereinigen. 

Oft bestelit nun die >>Endmorane<< tatsachlicb aus nicbts weiter als 

aus einer langen, scbarfen Grenze zwiscben einem kuppigen Gescbiebe- 

mergelgebiet und einem groBen Sandrfelde, das mit den Sandrflachen 

vor den Blockpackungswallen usw. zusammenlauft und so sebr augen- 

fallig die geologische Einbeitlichkeit der binter diesem Sandr begenden 

buntscbeckigen Endmoranengebilde dartut. 

Gebt man von diesem Kriterium fur eine Endmorane oder eine groBe 

Stillstandslage des Eisrandes aus, das icb fur ein besonders wicbtiges 

halte, weil es ganz augenfallig das sebr lange Verweilen des Eisrandes 

an derselben Stelle und das sebr energiscbe Abscbmelzen beweist, 

so ist es nun sebr auffalbg, daB die groBten und zusammenbangendsten 

Sandr nicbt — aber auch langst nicht — vor der sogenannten 

»groBen« (nordlichen) Endmorane liegen, sondern meistens nur vor der 

alteren Staffel, der sudlicben baltischen Hauptendmorane. Das ist der 

Fall in ganz Schleswig-Holstein, fast in ganz Mecklenburg und im groB- 

ten Teil der Mark, soweit diese siidliche Endmorane im Zusammenhang 

vorhanden ist, also bis ans sogenannte Tborn-Eberswalder Haupttal, 

und gebt nacb N. nocb durcb fast ganz Jutland. 

Auf diese ganze enorme Strecke von weit liber 700 km begt ein nahezu 

luckenloser Riesensandr von z. T. sebr erheblicher Breite und Machtig- 

keit vor dieser wirklicben (sudbcben, bzw. westbchen) Haupt-End- 

morane, wabrend vor der sogenannten >>groBen << Endmorane auf groBe 

Erstreckung bin entweder uberhaupt kein Sandr, sondern nur kleinere 

AbfluBtaler, mancbmal uberhaupt keine Abschmelzerscbeinungen, und 

fiir den Rest nur verhaltnismaBig unbedeutende Sandrflachen liegen. Der 

groBte und am besten ausgebildete Sandr vor der sogenannten >>groBen << 

Endmorane liegt in der Gegend von Norenberg — bier ist es aber auch, 
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wo die Fortsetzung nacli Osten siclier ganz anders verlauft, als bisher 

angenommen wurde (vgl. oben S. 63—64), und wo damit ein besonderer 

Grund fur diese groBe Sandrbildung eintritt. 

Weiter im Osten liegen dann die bei weitem groBten Sandrflachen, 

wie die der Tucbeler Heide und der anstoBenden Gebiete WestpreuBens, 

wieder nicbt vor dem bisher als »groBe << Endmorane angesehenen Zuge, 

sondern we it siidhcli davon. undin OstpreuBen scheinen die Aquivalente 

dazu in der Johannisburger Heide und den daran anstoBenden Sandr¬ 

flachen des slidlichen Masurens zu liegen. 

Diese Lage und Ausdehnung der Hauptsandrflachen scheinen mir 

ein weiteres, sehr wesentliches Argument gegen die Aufrechterhaltung 

des bisherigen Begriffes von der »groBen« Endmorane, auch gegen die 

Aufrechterhaltung dieses Begriffes fiir ihre westlichen, wirkhch zu- 

sammengehorigen Teile zu sein, die auch rein morphologisch, wasMassen- 

haftigkeit und Pragnanz der Formen betrifft, meistens ganz erhebhch 

gegen die sudliche Hauptmorane zuriickstehen, wie bereits friiher 

mehrfach von mir betont ist. Die sogenannte >>groBe << Endmorane ist in 

der Uckermark zu ihrem Namen gekommen, weil zufalhg hier gerade die 

Entdeckung gemacht wurde, daB es diluviale Endmoranen iiberhaupt 

gibt, weil hier zufallig damals gerade einige recht bedeutende Block- 

packungen und Geschiebewalle durch groBe neue Aufschliisse gut sicht- 

bar gemacht waren und studiert werden konnten, weil man aus diesen 

neuen und ortlich ganz beschrankten Funden leider sofort die Abstrak- 

tion herleitete, diese groBen >>Geschiebepackungen<< waren iiberhaupt 

>>das<< Kriterium der Endmorane, und nun rein nach diesem Kriterium 

auf die Jagd nach weiteren Endmoranen ging (vgl. z. B. die diesbezug- 

lichen, sehr lehrreichen Bekenntnisse Gottsches1)). Die schon sehr 

frith von Schroder dagegen geltend gemachten Gesichtspunkte, daB das 

Wesentliche der Endmoranen in den groBen Gelandeformen, in den 

amphitheatralischen Wallen lage, und daB selbst die groBten Geschiebe- 

packungen nur relativ unbedeutende Details dieser groBen Amphitheater 

bildeten, auch langst nicht iiberall vorhanden sind, hatten das iibliche 

Schicksal der meisten guten und richtigen Gedanken und wurden im 

allgemeinen nicht beachtet; es ist ja auch sehr viel bequemer, ein kurzes 

einfaches Kezept >>Geschiebepackung<< sozusagen als Steckbrief der End¬ 

morane zu haben, wonach man das Vorhandensein oder Fehlen leichter 

erfragen kann, als durch eigene miihsame, zeitraubendeFelduntersuchun- 

gen und Abwagung aller in Betracht kommenden Verhaltnisse diese 

komplizierten Gebilde in ihrer iiberraschenden Mannigfaltigkeit fest- 

zustellen und zu verfolgen, und es hat recht lange gedauert, bis die Un- 

zulanglichkeit der alten Auffassung allgemein erkannt wurde. 

1) Die Endmoranen und das marine Diluvium Schleswig-Holsteins, in der 

Einleitung! 
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(jescbiebefiihrimg yor und hinter der siidliclien Endmorane. 

Es gibt aber auch noch andere Argumente, die dafiir sprechen, daB 

die siidlicbe Hauptendmorane mit ihrem riesigen Sandr die wirkliche 

SfroBe Endmorane ist nnd die wesentlicbste Eisstillstandslage 
O O 

wahrend des jungen Diluviums bedeutet. Betrachtet man namlich die 

Gelandeformen vor und binter dieser siidlichen (bzw. in Schleswig- 

Holstein westlicben) Hauptendmorane, so kann es auf der ganzen Strecke 

von Jutland iiber das Thorn-Eberswalder Haupttal bis zur Oder — 

weiter im Osten sind die Verhaltnisse noch nicht genauer im Zusammen- 

hang bekannt — nicht zweifelhaft sein, daB die Gelandeformen hinter 

dieser siidlichen Hauptendmorane ganz unverhaltnismaBig schroffer 

und wesentlich frischer sind als vor ihr. Das Gelande vor ihr ist merk- 

lich alter und zeigt schon die ersten Anzeichen der >>greisenhaften<< For- 

men; es ist viel mehr verwaschen und das Diluvium hinter dieser siid- 

hchen, bzw. westlichen Hauptendmorane enthalt sowohl in Schleswig- 

Holstein wie in der Mark (von einzelnen kleinen Ausnahmen abgesehen) 

offensichtlich ganz erheblich mehr Kreidegeschiebe wie vor ihr — sei es, 

daB von vornherein im Vorgelande weniger Kreide im Diluvium ent- 

halten gewesen ist, sei es, daB die Kreidegeschiebe hier schon in groBerem 

MaBstabe verwittert und zersetzt sind. 

Dies Verhaltnis kann einem aufmerksamen Beobachter schon in 

Schleswig-Holstein nicht entgehen; es ist aber noch viel auffallender in 

der Mark z. B. in dem Gebiet bei Bheinsberg — auf der siidlichen Haupt- 

morane — und davor in der naheren Umgebung Berlins. In den Rheins- 

berger Kiesmoranen z. B. liegen noch ganz massenhaft Gerolle und Ge- 

schiebe von weiBer Schreibkreide, die man bei Berlin wohl schon 

vergebhch suchen wird (daneben auch erstaunlich viele paleocane 

>>Wallsteine<<, was nebenher bemerkt sein mag!). 

Diese Haufigkeit der Geschiebe und groBen Schollen von Kreide- 

und Tertiar in der Zone der Hauptendmorane und dahinter habe ich seit 

jeher darauf zuriickgefuhrt, daB am SchluB der Interglazialzeit und im 

Beginn des jungen Diluviums sehr erhebliche tektonische Bewegungen — 

Dislokationen — stattfanden, die die bis dahin tief begrabenen alteren 

Schichten plotzlich in einzelnen Horsten hocli in die Hohe brachten und 

sie so unvermittelt den Angriffendeslnlandeises aussetzten, das auf diese 

Weise in die Lage kam, nicht nur gewaltige Massen von Kreide und 

Tertiar aufzuarbeiten, sondern auch die groBen Schollen davon ab- 

zuscheren und in toto wegzuschleppen, die wir .in der ganzen Zone der 

Hauptendmorane finden. Ich halte diese Erklarung auch heute noch 

fiir zutreffend. Waren nur Exarationsvorgange daran beteihgt, die 

erst wahrend der Hohe der letzten Vereisung bis auf die Kreide herunter- 

gereicht und gelangt waren, so wiirde das zwar die Zunahme des Ivreide- 

materials im obersten Diluvium, nicht aber das so unvermittelte Auf- 

treten der groBen Schollen von Kreide und besonders von den plasti- 
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sc hen Alttertiartonen erklaren, die durch Exaration zwar abgehobelt, 

aber nicht gut in so gewaltigen Schollen tief aus einem gleichmaBigen 

Untergrund herausgebrochen, bzw. herausgehebelt sein konnen. 

DaB auch siidhch von dieser siidlichen Hauptmorane noch End- 

moranenbildungen liegen, die an Massenhaftigkeit der Eormen die 

meisten Stellen der sogenannten >>groBen<< (nordlichen) Endmorane weit 

iibertreffen (Endmorane bei Geesthacht, Sonnenberge bei Parchim, 

Buhner Berge, Bauensche Berge usw.), ist von mir schon mehrfach be- 

tont. Es ist also jetzt wirklich an der Zeit, die bisherige Bezeichnung 

der sogenannten >>groBen<< Endmorane einzuziehen und von den jetzt 

so bezeichneten Bildungen, die diesen Namen ganz und garnicht ver- 

dienen, auf die siidliche Hauptendmorane zu iibertragen. 

Iiiterstadialbild ungen; D ry astone. 

Was nun das Abschmelzen des Inlandeises von den vorherbeschrie- 

benen Stillstandlagen anbetrifft, so deuten, wie z. T. schon erwahnt, 

verschiedene Umstande darauf hin, daB dieses Abschmelzen nicht gleich- 

maBig erfolgt ist, sondern daB, wenigstens um die Hauptstillstandslagen 

auf dem Hohenriicken herum, ein vielfaches Oszilheren des Eisrandes 

stattgefunden hat. 

Dafiir sprechen nicht nur die vorerwahnten groBeren und ausge- 

dehnten Sandzwischenlagerungen innerhalb der Grundmoranen liber dem 

letzten Interglazial an der Weichsel und Oder, sondern vielmehr noch 

die kleinen, aber viel zahlreicheren und fossilfiihrenden Interstadial- 

ablagerungen OstpreuBens und Schleswig-Holsteins, die Bryastone und 

verwandten Ablagerungen. 

Auf der Hohe des ostpreuBischen Hohenriickens sind eingeschaltet 

in den Oberen Geschiebemergel und die oberdiluvialen Sande und z. T. 

noch bedeckt von mehr als 7 m kompakten Geschiebemergels zahlreiche 

sandige, kalkige und moorige Ablagerungen gefunden mit einer ziemlich 

reichen Fauna und einer recht charakteristischen Flora. Die Fauna 

enthalt teils indifferente Arten (Yalvaten, Pisidien, Unionen, Anodonten, 

Limnaen), die sich in sehr verschiedenen Klimaten entwickeln konnen, 

teils Arten, die auf ein kaltes, subarktisches bis arktisches Klima deuten: 

Planorbis arcticus und PI. Stromi, Spliaerium duplicatum, Vertigo par- 

cedentata usw. Die Flora enthalt Formen, die nach Art und kiimmer- 

licher Entwicklung etwa auf ein Klima analog dem an der heutigen Baum- 

grenze hindeuten: Betula nana, Alnus sp. (cf. viridis, mit sehr kiimmer- 

lichenFriichten), Arctostaphylos uva ursi, bzw. alpina, Hippuris vulgaris, 

Car ex filiformis usw., also auf ein Klima, das nur 1—4 Monate Tem- 

peratur von 6 bis hochstens 10° aufweist, und gerade noch geniigt, um 

eine kiimmerliche, baumlose Vegetation gedeihen zu lassen. Alle An- 

zeichen hoherer und anspruchsvollerer Vegetation fehlen! — es fehlen 

vor allem alle Pollen von Baumen (Pinus, Quercus), die sonst liberall 
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zu finden sind. Diese Pflanzenreste im Verein mit zahlreichen Moosen 

sind aber z. T. derartig angehauft, daB sie 10—15 cm machtige, torf- 

artige Scbicbten bilden; auch die Fauna findet sich z. T. in nicbt un- 

bedeutend machtigen, seekreideartigen Scbicbten, und die einzelnen 

neben und iibereinander liegenden Ablagerungen weisen z. T. eine recbt 

verscbiedene und wechselnde Facies auf. 

Es muB also cler Eisrand hier ofter und auf so lange Zeit zuriick- 

gescbmolzen sein, daB sicb bis zum nacbsten VorstoB auf dem eisfrei 

gewordenen Gebiet diese immerbin nicbt ganz unbedeutenden Torflager 

usw. bildeten, und derartige, docb nicbt ganz unbedeutende Oszillationen 

baben sicb nacbweislicb bis zu funfmal bintereinander an derselben 

Stelle wiederbolt. Dieselbe, teils indifferente, teils kalte Formen ent- 

baltende Fauna findet sicb zusammen mit den bocbarktischen Pflanzen 

Dryas cctopetala, (in der bocbnordiscben Varietat), Salix polaris, S. her- 

bacea usw. in den scbleswig-bolsteiniscben Dryastonen, die bei Liibeck 

nocb unter den Ablagerungen der sogenannten >>groBen« nordlicben 

Endmorane liegen, und bei Kiel am Kaiser Wilbelm-Kanal teils auf dem 

Oberen Gescbiebemergel drauf liegen, teils mit den obersten Lagen dieses 

Oberen Gescbiebemergels wecbsellagern und z. T. nocb von l1/2m Mo- 

ranenscbutt (Geschiebelebm, Kies usw.) bedeckt sind. 

Es ist also damit der Beweis erbracht, daB von der Zeit vor der Ab- 

lagerung der sogenannten »groBen<< Endmorane ab bis zum SchluB des 

Diluviums auf dem ostpreuBiscben Hobenrucken und in Schleswig-Hol- 

stein, also wohl ganz allgemein bei uns in NorddeutschlamL ein Kbma 

geberrscbt bat wie jetzt in Spitzbergen und Gronland bis etwa an die 

Baumgrenze. Der Grund, weswegen die im Wasser lebende Fauna und 

Flora dieser Ablagerungen z. T. ein wesentlicb slidlicberes Geprage tragt 

als die Land-Fauna und Flora und jetzt nicht mebr mit dieser subark- 

tiscben bis arktiscben Flora zusammen vorkommt, liegt in den Erwar- 

mungsverhaltnissen flacber Becken, die je nacb dem Breitengrade und 

dem Stand der Sonne sebr verscbieden sind und in sudlicberen Breiten, bei 

uns. ganz wesentlicb glinstiger sind als im Norden (nacb Wesenberg 

Lund). Jedenfalls sind diese auf der Hobe bis an den ScbluB des Oberen 

Diluviums festgestellten Vegetations- und Klimaverhaltmsse auf das 

scbarfste verscbieden von denen der vorbergebenden Interglazialzeit in 

Scbleswig-Holstein, Jutland, Nordhannover und der Mark mit ibrem 

uppigen, bocbwuchsigen Laubwald von Fichte, Eicbe, Escbe, Linde, 

Bucbe, HaselnuB usw. und schlieBen diese bedingungslos aus — 

es muBten noch sebr lange Zeiten vergeben und noch vielfaltige Klima- 

anderungen eintreten, ebe die ausgewanderte Flora der Interglazialzeit 

sicb wieder auf dem eisverlassenen Tundrenboden Norddeutsclilands 

einfinden und gedeiben konnte. 

Auf ahnlicb unglinstige Klimaverhaltmsse, wie sie so. von der Hobe 

der letzten Eiszeit an, nachweislich in OstpreuBen und Schleswig- 

Holstein geberrscbt baben, deuten fiir den Anfang des Oberen Dilu- 
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viums die Yoldientone, bzw. Saxicavatone Schleswig-Holsteins und 

Nordhannovers. 

In Nordhannover bei Stade und Lamstedt liegen fiber dem durch 

Ostrea edulis usw. bezeichneten marinen Interglazial marine Tone mit 
hochnordischen Formen und z. T. gekritzten Geschieben, ja mit einge- 

schalteten Geschiebemergelbanken, die offenbar den Anfang der herein- 

brechenden letzten Yereisung bezeichnen, obenein unter Einschaltung 

ganz allmahlicher Ubergange zwischen beiden Klimaextremen, und 

eben dieselben hochnordischen, marinen Saxicavatone liegen bei Itzehoe 

unter dem Oberen Geschiebemergel eventuell sogar in die unteren Partien 

des Oberen Geschiebemergels eingeschaltet. Also auch hier, am Anfang 

des Oberen Diluviums und mit Hilfe mariner Ablagerungen, ergibt sich 

derselbe SchluB fur die sich gegenseitig ausschlieBenden Klimaverhalt- 

nisse der Interglazialzeit und der eigentlichen Eiszeit. 

IJr strom taler. 

Schon am Anfang des 19. Jahrhunderts war es von den Geologen 

erortert worden, daB die groBen mittel- und ostdeutschen Strom- 

systeme vielfach auf erhebliche Erstreckung der hercynischen Gebirgs- 

richtung folgen, aus dieser ofter durch die NS.-Richtung abgelenkt 

werden, um dann wieder in die hercynische Richtung einzuschwenken, 

und um die Mitte des 19. Jahrhunderts hatte Girard schon erkannt, daB 

das norddeutsche Flachland von einer Anzahl machtiger, annahernd 

OW. bis hercynisch verlaufender, jetzt groBenteds trockenliegender oder 

nur von unverhaltnismaBig kleinen Gewassern benutzter Talziige durch- 

zogen wird, deren machtige Terrassen z. T. erheblich iiber den jetzigen 

FluBauen liegen, und die quer durch die dazwischen liegenden hoheren 

Gebiete (Diluvialplateaus) die groBen Stromsysteme von Weichsel, Oder, 

Elbe verbinden. 

Durch Berendt und spater durch Keilhack sind dann diese alten 
GiRARDSchen Forschungen fiber die norddeutschen >>XJrstromtaler<< fort- 
geflihrt und vertieft und der Versuch gemacht, diese >>Urstromtaler<< in 
Zusammenhang zu bringen mit den Abschmelzetappen der letzten nor- 
dischen Yereisung. 

DaB diese >>Urstromtaler<< in gar keinem verstandlichen GroBenver- 

haltnis stehen selbst zu den groBten der jetzt in ihnen verlaufenden Ge- 

wasser, war schon von Girard festgestellt; »die jetzigen Fliisse nehmen 

sich in ihnen aus wie eine Maus im Kafig des entflohenen Lowen<<. hat 

Berendt das Yerhaltnis ganz gliicklich formuliert, und es war daher 

der nachstliegende Gedanke, sobald ein groBes nordisches Inlandeis als 

Ursache des Diluvialphanomens erkannt war, die Abschmelzgewasser 

dieser groBen nordischen Eiskappe fur die Bildung dieser von Ost nach 

West ziehenden Biesentaler verantwort.lich zu machen, da diese Ab- 
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schmelzgewasser naturgemaB keinen Ablauf nach Siiden oder Norden 

gehabt haben konnten, sondern sick vor der Stirn der Eiskappe einen 

Weg nach. Wes ten, nach der allein eisfreien Nordsee, geschaffen haben 

muBten und noch obenein durch die Quellgewasser von Weichsel, Oder, 

Elbe verstarkt gewesen sein muBten. 

So war dann eine verstandliche Entstehungsursache fiir die riesigen 

Wassermassen gegeben, die diese Taler gebildet hatten, und gleichzeitig 
fur die Tatsache, daB diese Urstromtaler alle von Weichsel und Oder 

bis zur Elbe iiberleiten, in deren Unterlauf sich alle diese Gewasser riatur- 

notwendig sammeln muBten. 

Zu den drei urspriingiich von Girard unterschiedenen Urstrom- 

talern, dem Glogau-Baruther, dem Warschau-Berliner und dem Thorn - 

Eberswalder Urstromtal, war durch Berendt noch ein viertes, altestes, 

das sogenannte Breslau-Hannoversche erkannt, oder, wie es j etzt heiBt, 

das Breslau-Bremer, bzw. Breslau-Magdeburger Tal, da sein unterstes 

SchluBstuck von Magdeburg durch Ohretal, Dromling, Allertal nach 

Bremen noch z. T. bestritten wird, sowie endlich von Keilhack ein 

flinftes, das pommersche Urstromtal mit seiner Yerlangerung des pom- 

mersch-mecklenburgischen Grenztales (Trebel-Tollensetales). Jedes die- 

ser, je weiter nach Norden desto tiefer liegenden, Urstromtaler soil nun 

einer groBeren Stillstandlage des nordischen Inlandeises seine Ent- 

stehung verdanken, und speziell das Thorn-Eberswalder Haupttal ist mit 

der sogenannten >>groBen<< (nordhchen) Endmorane in Kausalzusammen- 

hang gebracht worden. 
Das Breslau-Magdeburg(-Bremer) Urstromtal soil dem auBersten Yor- 

stoBe der jungdiluvialen Yereisung entsprechen. Uber den Verlauf dieses 

Talzuges von Breslau bis Magdeburg und seine Funktion als Ablauf tal 

fiir die Schmelzwasser der auBersten Phase des jungen Diluviums (End- 

moranen auf dem Flaming usw.) herrscht gar kein Streit; daB die Fort- 

setzung des Tales nicht, wie urspriingiich angenommen, durch das untere 

Saale-Bode-Use- und Okertal in die untere Weser gegangen sein kann, 

ist j etzt auch als erwiesen anzusehen. Wahrscheinhch hat es seine Fort- 

setzung durch das Ohretal, den Dromhng und das Allertal gehabt. Dieser 

Talzug wird zwar z. T. in seiner Existenz mit verschiedenen Argumenten 

bestritten — das Ohretal soil zu eng fiir die Fortsetzung des Urstromtales 

sein, auch in bezug auf die Terrassenlage werden manche Bedenken 

geauBert, da die Ohreterrasse etwas nach Os ten fallt. Da aber die Ober- 

diluvialen Endmoranen und Glazialbildungen bei Liineburg, in der 

nordlichen LiineburgerHeide und bei Stade unbestritten sind, das Unter- 

elbetal also zu dieser H5hezeit des Oberdiluviums vom Eise ge- 

sperrt war, so muB das Urstromtal eine Yerbindung nach der Unter- 

weser gehabt haben, und da bleibt denn nicht gut ein anderer Ausweg 

als Ohretal und Dromhng iibrig. Biicklaufige Terrassen und Gefalls- 

knicke. bzw. Talwasserscheiden finden sich auch sonst mehrfach in dilu- 

vialen Talern und kommen z. T. auf Bechnung postglazialer Disloka- 
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tionen1). Mit Hilfe der Diskussion der AbfluBmoglichkeiten fiir das 

Urstromtal, (bzw. zu diesem) werden sick m.E. auch noch am sichersten 

die strittigen Punkte iiber die Verbreitung des Oberen Diluviums zwi- 

scken Magdeburg und Halle erledigen lassen. 

Sowie das nordische Eis sich aus dem Liineburg-Stader Gebiet bis 

zu der >>siidlichen AuBenmorane«, der groBen Endmorane bei Geesthacht- 

Lauenburg zuruckgezogen hatte, war der Unterlauf der Elbe frei und 

bildete nun fiir sehr lange Zeit die AbfluBpforte fur die gesamten dilu¬ 

vialen Schmelzwasser. Welcke Endmoranen im Osten dieser Geest- 

hacht-Lauenburger Endmorane entsprechen, ist noch nicht einwandfrei 

untersucht und erwiesen. 

Das nachste Urstromtal — das Glogau-Baruther — miindet schon 

erheblich unterhalb Magdeburg und unterhalb des Ohretales in das 

Elbtal. Es hangt offenbar mit dem Griineberg-Lissa-Pleschener End- 

moranenzug und den sich westlich daran anschheBenden Endmoranen 

zusammen und verdankt diesen seine Entstehung; sein AbfluB muB 

schon durch das Unterelbetal gegangen sein. 

Das Warschau-Berliner Urstromtal verdankt seine Entstehung den 

Eisstillstandslagen der Mittelmark und Neumark sowie in Posen, also 

z. T. sicher den ostlichen Teilen der siidlichen, baltischen Hauptend- 

morane, doch liegen im Osten, zwischen Frankfurt und Posen, nordlick 

von diesem Warschau-Berliner Urstromtal schon mehrere Endmoranen- 

staffeln; es ist ganz offensichtlich, daB das nordische Eis sich im Osten 

erheblich schneller zuruckgezogen hat und mehr unterscheidbare Still- 

standslagen hinteiiassen hat, als im Westen im Gebiet des Unterelbe, 

und dieses Verkaltnis steigert sich je langer desto mehr, da dem Riick- 

zuge des Eises im Osten von der Griineberg-Lissa-Pleschener End¬ 

morane bis zur >>groBen << hinterpommerschen Endmorane fiber etwa 

2y2 Breitengrade im Westen nur ein solcher liber die Breite der cim- 

brischen Halbinsel (und der danischen Inseln?) entspricht. 

Das dann folgende Thorn-Eberswalder Haupttal ist von Keilhack 

nun in ursacklichen Zusammenhang gebracht worden mit der sogenannten 

>>groBen << (nordlichen) baltischen Endmorane in ihrem bisher als ein- 

heitlich angenommenen Verlauf mit dem groBen »Oderlobus« und der 

sich daran angeblich anschheBenden NO.-Verlangerung durch Hinter- 

pommern. Es ist nun schon oben dargelegt, daB dieser Zusammenhang 

der sogenannten >> groBen « »baltischen« Endmorane sicher nicht existiert, 

daB diese sich ostlich vonNorenberg wieder tief nach Siiden herunterbiegt 

bis in die Nahe des Thorn-Eberswalder Urstromtales, und daB zwischen 

diesem Urstromtal und dem nach NO. streichenden hinterpommerschen, 

»groBen« Endmoranenzuge mindestens drei groBe Moranenziige von W. 

nach 0. verlaufen, daB also dieses LTrstromtal im Osten fiir vier groBe 

D Vgl. auch: E. Wuxderlich: Postglaziale Hcbung in WestpreuBen und 
Hinterpommern. Zentralblatt f. Min. etc. 1914, Nr. 15, S. 464. 

Geologische Rundschau. VI. 6 
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Stillstandslagen die AbflnBader gebildet bat, wabrend der anBerste 

Westen dieses Tales bei Eberswalde offenbar scbon mit der siid- 

licben baltiscben Hanptendmorane in Verbindung stebt, die bier 

diesen Talzng krenzt! 

DaB ancb innerbalb des »Oderlobns« mehrfacbe jiingere Endmora- 

nenstaffeln anftreten, die wabrscbeinlicb (mindestens teilweise) den west- 

prenBischenE ndmoranenin der Tncbeler Heide, vor dem NO. streicbenden 

Teil der bisber sogenannten >>groBen<< Endmorane entsprecben, ist scbon 

erwabnt; eine dieser inneren Endmoranenstaffeln des »Oderlobns« stebt 

nun in unzweifelbaftem genetiscben Kansalznsammenbang mit der nacb 

Sliden ziebenden 20 m-Terrasse des Oder- nnd Randowtales (Bens- 

bausen, Jabrb. pr. geol. L.-A., 1894, XV, S. LXIII—LXVIII). 

Nordlicb von alien diesen Endmoranenziigen nnd Staffeln ziebt sicb 

nnn das von Keilhack gefundene pommerscbe Urstromtal — eine 

Znsammenfassnng von mebreren Stauseen nnd Abscbmelztalzugen 
mit geneigten Terrassen — bin, das einer nocb weiter nordlicb ge- 

legenen Eisrandlage in der Nabe der pommerscben Kiiste, anf Use- 

dom, Wollin nsw. seine Entstebnng verdankt nnd seine Fort- 

setznng durcb das pommerscb-mecklenbnrgiscbe Grenztal (Tollense- 

Trebel-Recknitztal) nacb Westen findet. 

Mit dem staffelformigen Bnckznge des Eisrandes von der sogenann¬ 

ten >>groBen« (nordlicben) Endmorane bis binter dieses pommerscbe Ur¬ 

stromtal nnd nocb weiter nordlicb, sind nnn von Keilhack die verscbie- 

denen Terrassen im Tborn-Eberswalder Hanpttal nnd im nnteren Oder- 

gebiet in nrsachlichen Znsammenbang gebracbt worden, nnd zwar ist 

diese ganze Tal- nnd Terrassenentwicklnng von Keilhack konstrniert 

nnter der ansdriickbcben Annabme, daB scbon zn jener Zeit die jetzigen 

Xiveanverbaltnisse im Ostseegebiet bestanden batten, nnter ansdriick- 

licber Ablebnnng der Litorinasenknng fiir das Odermlin- 

dnngsgebiet. (Keilhack, Jabrb. pr. geol. L.-A., 1898, XIX, S. 109ff. 

n. S. 147ff.). 
Da die Soble des Tborn-Eberswalder Hanpttales zwiscben Hoben- 

finow nnd Eberswalde in 40 m Meeresbobe begt, sollen alle die tieferen 

Terrassen des nnteren Odergebietes in 25, 20, 10 m Meeresbobe scbon 

entstanden sein beim Rnckzng des Eisrandes binter das pommerscbe 

Urstromtal nnd dessen westbclie Fortsetznng, das pommerscb-mecklen¬ 

bnrgiscbe Grenztal (Tollense-Trebel-Reckintztal), dessen Terrasse in 

25 m Meeresbobe begt, wabrend bei weiterem Abscbmelzen des Eis¬ 

randes fiir das mecklenbnrgische Grenztal nacheinander Peenetal nnd 

Ziesetal-Strelasnnd mit ibren tieferen Talboden eintraten nnd so AnlaB 

fiir die Bildnng der tieferen Oderterrassen gaben. 

Xacbdem nnn scbon von Maas daranf bingewiesen ist, daB im ost- 

licbenTeil des Tborn-Eberswalder Hanpttales recbt erheblicbeUnstimmig- 

keiten zn jener Annahme vorbegen, nnd daB die sogenannte>>groBe<< End¬ 

morane in demangenommenenVerlanf gar nicbtbestanden bat; nacbdem 
O O J 
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jetzt sicher unci einwandfrei erwiesen ist, daB tatsachlich im Gebiet der 

Ostsee die als Litorinasenkung zusammengefaBten Niveauveranderungen 
und Senkungserscheinungen bis zu einem Betrage von etwa 20 m statt- 

gefunden liaben1), also die allerwesentlichste Grundlage dieser ganzen 

Tal- und Terrassenkonstruktionen damit vollig hinfallig geworden ist, 

ist es nicht mehr zu umgehen, diese Verhaltnisse an der Hand der al- 

teren und der neu gewonnenen Beobachtungstatsacben einer grlind- 

lichen Revision zu unterzieben. 

Beushausen hat schon 4 Jabre vor der groBen KEiLHACKscben 

Arbeit ausdrucklicb auf den Zusammenhang der boheren Oder- und 

Randowterrassen mit der uckermarkischen Endmoranenstaffel bin ter 

der >>groBen << Endmorane bingewiesen, batte darauf bingewiesen, daB 

diese 20 m-Terrassen nacb Sir den fiihren, nordbcb dieser Endmoranen¬ 

staffel fehlen, und in einen im jetzigen Oderbruch begenden Stausee 

miinden, und daB ohne Annabme wesentlicher postglazialer Niveau¬ 

veranderungen kein Ausweg fur diese nacb Suden flieBenden Wasser- 

massen zu finden sei. 

Diese Beobachtungen und Ausfuhrungen Beushausens sind nie 

widerlegt, sondern unzweifelhaft rich tig, und durcb die inzwischen nacb - 

gewiesenen (wabrscheinlicb, bzw. schon erwiesen unregelmaBigen 

und ungleicbmaBigen) Senkungserscheinungen im deutscben Ostseegebiet 

ist auch das von Beushausen damals schon als zur Hebung und Er- 

klarung der Scbwierigkeiten unvermeidlicb erkannte Postulat als eine 

wissenscbaftbcbe Tatsacbe erwiesen worden und keine Hypothese mebr. 

Wenn Wahnschaffe im AnscbluB an Keilhack (Oberflachengestal- 

tung III, S. 223 unten) ausfubrt, claB die Scbmelzwasser der >>groBen« 

Endmorane sicb im Thorn-Eberswalcler Haupttal im Kustriner Stausee 

bis 40 m stauten, bis sie durcb den westlicben Teil dieses Tales in 40 m 

Meereshohe abflossen, und dann fortfahrt, »mit dem Zuriickweichen des 

Eisrandes sank das Wasser des Stausees auf ein tieferes Niveau, da durcb 

das Freiwerden niedriger gelegener Passe fiir das Wasser ein Abzug nacb 

Norden gescbaffen wurde<<, so ubersieht er dabei ganz, daB nocb drei 

erbebliche Eisstillstandslagen bin ter der sogenannten >> groBen« End¬ 

morane voriibergeben muBten, ebe der erste neue PaB, das pommersch- 

mecklenburgiscbe Grenztal mit dem j e tzt 25 m hoch gelegenenTalboden. 

frei wurde, ferner daB, wie schon erwahnt, nocb die 20 m-Terrasse gene- 

tiscb mit einer dieser rlickliegenden Endmoranenstaffein zusammenbangt 

und nordlicb von ibr fell It, daB also der Zusammenhang sicber 

so nicht gewesen sein kann, wie er jetzt dargestellt wird. Aus der 

Arbeit von Klose ergibt sicb, daB die Senkungen in den drei vor- 

pommerschen Talern sebr ungleichmaBig gewesen sind — 10, 15, 20 m 

— und daB dort sebr verbogene Terrassen auftreten (l.c. S.63—65). 

0 C. Gagel, Die sogenannte Ancylushebung und die Litorinasenkung. Jahrb. 
pr. geol. L.-A. 1910; Klose, Die alten Stromtaler Yorpommerns. IV. Jahresber. 
geogr. Ges. Greifswald, 1905. 

6* 
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Es wird nach alledem also eine groBe Arbeit erfordern, all die vor- 
handenen Beobachtungstatsachen, die einstweilen nicht nur fast alle 
nach der inzwischen als unzutreffend erwiesenen Hypothese der Niveau- 
bestandigkeit des Gebietes gedeutet sind, sondern die friiher in Zweifels- 
fallen und an unsicheren Stellen nach Erwagungen auf Grand dieser 
damals geltenden Hypothese auch kartographisch dargestellt sind 
(besonders imOdergebiet) — den nun als richtig erkannten neuenGrund- 
lagen anzupassen und ein mit den jetzigen Erfahrungen in Ubereinstim- 
mung stehendes, richtigeres Bild zu schaffen. 

DaB auch in dem eigentlichen hinterpommerschen Urstromtal sich 
die Verhaltnisse ganz wesentlich anders abgespielt haben, als bisher nach 
der ersten Konstruktion dieses Tales angenommen wurde, hat sich aus 
den Aufnahmeergebnissen Finckhs und Schneiders bei der genauen 
Kartierung einzelner Teile dieses Urstromtales mit volliger Sicherheit 
erwiesen. Dieses >>Urstromtal << scheint sich allmahlich in eine Kette von 
oft wenig oder garnicht zusammenhangenden Stauseen mit sehr merk- 
wiirdigen Terrassenverhaltnissen aufzulosen, welche Stauseen durch 
groBe Barren mit ganz sonderbaren >>Quertalern<< mit doppeltem, z. T. 
nach Westen, z. T. nach Os ten, gerichtetem Gefalle getrennt sind, ro 
daB es vollig ausgeschlossen erscheinen muB, daB hier jemals ein einheit- 
liches AbfluBsystem nach Westen stattgefunden hat. 

Aus einer ganzen Anzahl Beobachtungen in diesem Gebiet ergibt 
sich, daB die Zufliisse zu diesen Stauseen des sogenannten pommerschen 
Urstromtales zum erheblichen Teile aus Siiden, von liegengebliebenen 
Massen toten Eises, hergekommen sind; daB der nordliche Band dieser 
Stauseen vom Inlandeisrande gebildet ist, und daB diese Stauseen beim 
Zuruckweichen des Eises z. T. in tiefere Lagen sich zuriickzogen und so 
mehrfache, nach Nor den absitzende Terrassen aufweisen, an die weiter 
im Norden eine in tie fere m Niveau liegende diluviale >>Hochflache<< 
anstdBt, -— die Moranenbildungen im Norden liegen tiefer als die 
siidlich von ihnen gelegenen fluvialglacialen Terrassensande, rniissen 
also zur Zeit der Terrassenbildung noch unter Eis gelegen haben. Es 
hat sich hier wieder einmal gezeigt, zu wie wesentlich anderen Ergeb- 
nissen eine genaue Kartierung fuhrt gegentiber noch so umfangreichen 
Ubersichtsbegehungen. Auch die Bildung der so auffallenden Deck- 
tone scheint z. T. mit diesen Verhaltnissen in Verbindung zu stehen. 

Yorlaufig wissen wir ja leider noch garnicht, wie weit siidlich und 
bis zu welchem MaBe sich die als Litorinasenkung zusammengefaBten 
Erscheinungen erstrecken und verfolgen lassen, vde weit sie also die 
urspriinglichen, nach Siiden sich neigenden Terrassenniveaus beeinfluBt 
haben — ohne eine ganz genaue Neubegehung des ganzen Gebietes unter 
Berucksichtigung aller dieser Verhaltnisse ist eine befriedigende Auf- 
klarung dieser Terrassenfragen nicht zu erwarten. 

Ein westhcher Lobus der sogenannten »groBen<< Endmorane, der die 
Neustadter Bucht umkranzt, hat ebenso wie der davor liegende Lobus 
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der siidlichen Hauptendmorane einen direkten AbfluB nach dem Elb- 

tale durch das Stecknitz-Delvenautal mit seinen Terrassen gebabt. Die 

weiter nordlich liegenden Teile haben von den Endmoranenzuge direktes 

Gefalle zur Nordsee durch die Sandrflachen der westlichen Hauptmorane 
Schleswig-Holsteins hindurch. 

Wo die Schmelzwassermassen des westlichen Teiles des diluvialen 

Eisrandes geblieben sind, nachdem dieser sich von der schleswig- 

holsteinschen, sogenannten >>groBen<< (ostlichen) Endmorane so weit 

zuriickgezogen hatte, daB die Schmelzwasser ni cht me hr liber denschles- 

wig-holsteinschen Hohenriicken, aber noch nicht durch den Belt ab- 

flieBen konnten, ist vorlaufig vollig ratselhaft — Anzeichen eines Stau- 

sees zwischen Eisrand und Hohenriicken sind nicht erkennbar, und 

daB die Schmelzwasser ruckwarts unter das Eis abgezogen sind, ist 

zum mindesten sehr unwahrscheinhch. 

Sehr unklar sind auch noch die Verhaltnisse an der unteren Weichsel; 

liber die Zusammenhange und die Entstehung der Weichselterrassen und 

des Weichseldurchbruches unterhalb Fordon durch den Hohenriicken, so- 

wie liber die Zusammenhange der Verhaltnisse dieses unteren Weichsel- 

tales mit dem ostlichen Thorn-Eberswalder Haupttal ist noch garnichts 

Zuverlassiges bekannt,kann auch nicht eher etwas Definitives festgestellt 

werden, als bis die die Weichsel kreuzenden Endmoranen genau erkannt 

und in ihren weiteren Zusammenhangen klargelegt sind. 

DaB die SN. laufenden Talstiicke von Elbe, Oder und Weichsel, die 

bei Elbe und Oder von den siidlichen zu den nordlichen Urstromtalern 

iiberleiten, urspriinglich als subglaziale Entwasserungskanale des Inland- 

eises angelegt und nachher beim Zuriickweichen des Eises bis hinter das 

nachste Urstromtal von den von Siiden kommenden Fliissen zu den 

Durchbriichen nach Norden benutzt sind, ist offensichtlich. 

Das eine ist jedenfalls jet-zt schon klar, daB die Verhaltnisse zwischen 

den groBen Endmoranen und den Urstromtalern erheblich komplizierter 

sind. als bisher angenommen ist, und daB die einfacheFormel: >>zu jedem 

Urstromtal gehort eine groBe Endmorane «, nicht zurErklarung der Ver¬ 

haltnisse ausreicht, sondern daB diese Phanomene viel weitreichender und 

verzwickter ineinandergreifen. 

DaB aber die groBen Urstromtaler im ganz wesentlichen Sinne und 

Umfang Lang staler sind, die tatsachlich vor der Stirn des jeweiligen 

Eisrandes in groBerer oder geringerer Entfernung entlang liefen, und 

daB sie nicht etwa falschlich aus unzusammengehorigen Stucken zu- 

sammen konstruiert sind und von denEndmoranenzligen, bzw. Eisrand- 

lagen andauernd gekreuzt werden, wie neuerdings einrnal behauptet ist> 

ist evident; das war von vornherein flir jeden, der etwas Erfahrung im 

Felde und Sicherheit in der Beurteilung diluvialer Formen und Gebilde, 

sowie einigen Uberblick iiber die groBen Verhaltnisse hatte, vollig klar1 
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und die letztere Annahme 1st obenein im speziellen nocb von AVahx- 

schaffe griindlichst und abschlieBend widerlegt worden, der die tat- 

sachliche Unrichtigkeit fast aller diesbeziiglicher Angaben und Argu- 

mente erwiesen hat. 

Nach unserer jetzigen Kenntnis wird nur der ganz westlichste Teil 

des Thorn-Eberswalder Haupttales bei Eberswalde von der siidlichen 

baltischen Hauptendmorane gekreuzt — alle anderen Endmoranen ver- 

lanfen im groBen ganzen West-Ost und parallel den Urstromtalern. 

Seenterrassen. 

Eine andere sehr bemerkenswerte Erscheinung vom SchluB der 

letzten Vereisung sind die auf der Hohe des masurischen Hohen- 

rlichens in den Oberdiluvialen Sanden auftretenden horizontalenTerras- 

senflachen und Uferlinien (Terrassenkanten, Hohlkehlen). Diese zuerst 

in der Umgebung des Manerseegebietes beobachteten Terrassen und Ufer¬ 

linien liegen mehrfach libereinander z. T. bis 50 m und mehr iiber den 

jetzigen groBen Seen jener Gegend und erreichen im Ortelsburger Gebiet 

bis fast 600 DuodezimalfuB = 188 m Meereshohe. Sucht man nun nach 

den abschlieBenden Ufern der Seen, zu denen diese ebenen Terrassen- 

flachen und Strandlinien gehoren, so finden sich diese Ufer in deutschem 

Gebiet iiberhaupt nicht; nach Norden zu sind iiberhaupt keine derartigen 

Hohen vorhanden, die diese Seen hatten aufstauen konnen. und im 

Siiden muB man sehr weit durch RuBland und Polen suchen, bis man 

an der Lysa Gora und den Karpathen wieder auf hoheres Gebiet stoBt, 

das diesen See begrenzt haben konnte. Fiir den AbschluB dieser Stau- 

seen nach Norden zu steht ja immerhin der Rand des abschmelzenden 

Inlandeises als aufstauende Mauer zur Verfugung; daB aber nach Siiden 

sich ein einziger riesiger Stausee bis nach den Karpathen erstreckt haben 

soil, widerstreitet offenbar aller Moglichkeit und Wahrscheinlichkeit . 

und es sind auch sonst keinerlei Anzeichen eines derartigen Stausees 

aus alien jenen Gebieten bekannt geworden. 

Es bleibt also zur Losung der so entstandenen Schwierigkeiten nur 

ubrig, anzunehmen, daB diese Terrassenflachenund Strandlinien entweder 

nicht alle einem und demselben einheitlichenStausee angehoren, sondern 

verschiedenen kleineren, durch hegengebliebene Partien totenEises abge- 

dammten Seen — die vou Harbokt beschriebenenlnterstadialablagerun- 

gen mit Tundrenflora liegen 10—15 m tiefer als die hochsten derartigen 

»Seeterrassen<< des Ortelsburger Gebietes, was schon sehrgegen einen ein¬ 

heitlichen Stausee in diesem Gebiet spricht — oder daB noch in postgla- 

zialer Zeit hier wesentliche vertikale Niveauverschiebungen stattgefunden 

haben. Vielleicht lassen auch manche von den hochsteelegenen >>Ter- 

rassenflachen << auch noch andere Entstehungs-, bzw. Erklarungsmoglich- 

keiten zu; den tieferen und deuthchsten dieser Terrassen entspreehen 

anderen Orts so unverkennbare Ufermarken (Hohlkehlen), daB an ihrer 
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Deutung als Seeterrassen wohl nicht zu zweifeln ist. Sehr bedauerlich 

ist es, daB gerade in diesem Gebiet die MeBtischblatter noch in FuBen 

ausgefiihrt sind, nnd zwar z. T. in BnodezimalfuB, z. T. in den ganz un- 

gliicklichen BezimalfnBen, so daB die Hohen der MeBtischblatter weder 

unter sich noch mit den metrischen Angaben der sonstigen deutschen 

MeBtischblatter ohne langwierige Umrechnungen zu vergleichen sind. 

und der Zusammenhang der Terrassen also vorlaufig garnicht genau 

festzustellen ist. 

Aus einer ganzen Anzahl verschiedenartiger Beobachtungen in den 

verschiedensten Teilen des Hohenriickens ergibt es sich, daB das Ab- 

schmelzen des nordischen Eises nicht einheitlich und gleichmaBig erfolgt 

ist, sondern daB vor dem abschmelzenden Siidrande mehr oder minder 

ausgedehnte, abgeschniirte Massen bewegungslos gewordenen, toten 

Eises liegen blieben, die erst sehr allmahlich ebenfalls abschmolzen und 

ihre Schmelzwasser nach Norden sandten. Begiinstigt ist diese Er- 

scheinung jedenfalls durch die relativ groBen Hohen des Hohenriickens, 

die ja z. B. in OstpreuBen (Masuren) noch jetzt wesenthch ungiinstigeie 

Klimaverhaltnisse fiir den hochgelegenen Siiden gegeniiber dem flachen, 

tiefhegenden Norden bewirken. Berartige Erscheinungen sind besonders 

schon ausgepragt in Hinterpommern und genau von Schneider studiert 

und sehr anschaulich auseinandergesetzt, und sowird man solche Massen 

toten Eises auch wohl am besten fiir die Erklarung der so unwahrschein- 

lich hoch liegenden Terrassen in Masuren in Anspruch nehmen konnen. 

Bie so auffalligen, bajonettformigen Knicke mancher Oser, die bei 

Annahme ihrer Bildung unter dem stromenden Inlandeise vollig unver- 

standlich waren, finden sicli z. B. an solchen Stellen, wo das Vorhanden- 

sein abgeschnurter, toter Eismassen auch aus andern Griinden wahr- 

scheinlich ist; auch das unmerkliche Ubergehen von hiigeligem Ge- 

schiebesand in nordlich davon liegende Talsande und Terrassensande 

verschiedener Hohe erklarc sicli wohl nur aus derartigen Yerhaltnissen, 

ebenso manche Erscheinungen der Becktone. 

Yergleich mit dem alpinen Diluyiiim. 

Sehen wir uns nun nach den vorhergegangenen Erorterungen liber 

die jungdiluvialen Endmoranen Norddeutschlands nach alpinen Glazial- 

bildungen um, die mit einem dieser norddeutschen Endmoranenziige zu 

vergleichen sind, so ist es evident, daB bisher ein genaues und einwand- 

freies Analogon und Equivalent fiir keine dieser norddeutschen Bil- 

dungen in dem Alpengebiet vorhanden ist. 

Wie ich schon friiher mehrfach betont habe, ist m. E. die einzige 

Yergleichsmoglichkeit, die man bisher allenfalls und in sehr be- 

schranktem Sinne heranziehen kann, diejenige zwischen dem doppel- 

ten Jungendmoranenkranz der Wurmvereisung mit den beiden slid- 

baltischen Hauptendmoranen, der siidlichen Hauptendmorane und der 
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nordlichen sogenannten >> groBen << Endmorane. Sowohl die beiden Jung- 

endmoranenkranze des Alpenvorlandes wie die beiden norddeutschen 

Hauptendmoranenzuge sind groBtenteils nicht einbeitliche Walle, son- 

dern mehrfacb gestaffelte Serien von Moranen. 

Der auBerste Jungmoranenkranz ist der bedeutendste der Wiirm- 

vereisung, er hat vor sich die groBen Schotterfelder, die in die Nieder- 

terrassen iibergehen und hat damit eine in die Augen fallende Ahnlichkeit 
mit der siidlichen Hauptendmorane und ihrem Riesensandr, der nach 

dem Haupturstromtal iiberleitet; dahinter folgen die auf groBe Erstrek- 

kung annahernd parallel verlaufenden Teile der bisher so genannten 

»groBen << Endmorane, die dem inneren Jungendmoranenkranz ent- 

sprechen diirften — damit sind aber die Vergleichsmoglichkeiten auch 

erschopft. 
Wie schon mehrfach und von verschiedenen Seiten festgestellt ist (s. 

S. 57, 65), ist das jungdiluviale nordische Eis weit iiber den Kranz 

der siidlichen Hauptendmorane hinausgegangen, hat noch sehr erhebliche 

Endmoranen auBerhalb desselben abgelagert, und seine auBersten Ab- 

lagerungen verlaufen ohne morphologische Grenze ganz allmahlich 

iiber dem denudierten, verwitterten Altdiluvium und liber den jiingsten 

Interglazialen, und nur inder Gegend vonGriinberg-Lissa-Pleschen scheint 

die auBerste Grenze des letzten nordischen Eises annahernd durch eine 

erkennbare Endmorane bezeichnet zu sein. Die Wiirmvereisung ist an- 

scheinend nur in verhaltnismaBig geringem MaBe und wenige Kilometer 

iiber den auBersten Jungendmoranenkranz hinausgegangen und hat, 

soviel mir bekannt, nur geringe Endmoranenreste auBerhalb desselben 

hinterlassen1), wobei allerdings in Betracht zu ziehen ist, daB die Ge- 

landeverhaltnisse im Alpenvorland erheblich ungiinstigere waren fiir die 

Ausbreitung der Eisfelder als in Norddeutschland, und daB dort noch 

keine Kartierung vorliegt. 
Der immer wieder gemachte Versuch, die nordliche, sogenannte 

>>groBe << Endmorane mit dem Biihlstadium zu parallehsieren, scheitert 

m. E. rettungslos an der Tatsache, daB in Schleswig-Holstein in der 

Grundmorane hinter dieser sogenannten >>groBen<< Endmorane, die hier 

gaaz dicht hinter der wirklichen Hauptmorane liegt bzw. stellenweiss 

von dieser kaum mehr zu trennen ist (siehe S. 64, 72) keine, aber 

auch gar keine — Anzeichen zu finden sind, die auf ein Analogon der 

groBen alpinen Achenschwankung hinweisen. Der Obere Geschiebe- 

mergel im ganzen Osten des Kaiser Wilhelm-Kanals, des groBten zusam- 

menhangenden Aufschlusses, den wir iiberhaupt im norddeutschen Dilu- 

vium gehabt haben, ist bis auf einzelne zusammenhanglose Sandschheren 

vollig einheitlich und enthalt weder durchgehendeSandhorizonte, noch 

gar Interstadialablagerungen, die der Achenschwankung entsprechen 

konnten, sondern nur ganz oben ganz kleine Dryastonablagerungen, 

x) Vgl. C. Gagel, Probleme der DiluvialgeDlogie, S. 154. 
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ganz abgesehen clavon, daB m. W. in dem Alpengebiet keinerlei Biihl- 
moranen bekannt sind, diesich, wenn auch nur relativ, anBedentung und 

Ausdebnung annahernd mit der bisber sogenannten >>groBen<< Endmorane 

cergleichen lassen, wahrend die inneren Jungendmoranen etwa derselben 

GroBenordnung entsprechen! 

Bei Liibeck bezeichnet die >>groBe<< Endmorane, wie erwahnt, einen 

ganz kleinen VorstoB von nur wenigen Kilometern liber geringmacbtigen, 

etwas alteren Staubeckentonen. In der Uckermark scbeint unter dem, 

binter der >>groBen« Endmorane liegenden Gescbiebemergel eine etwas 

ausgedebntere Scbwankung vorbanden zu sein, wie ebenfalls scbon 

friiher ausgefiihrt ist, die aber ebenso nur durch einen ganz gering¬ 

macbtigen, stellenweise ganz oder fast ganz ausgequetschten Sand- 

borizont, obne jede Spur von Interstadialablagerungen oder Verwitte- 

rungserscheinungen, angezeigt ist. 

Wie sicb das iiber dem jungeren Interglazial der Weichsel liegende 

groBere Interstadium zwischen >>Mecklenburger << und >>Rotbhofer« Ge- 

schiebemergel zeitbeb zu diesem Interstadium unter der obersten Ge- 

scbiebemergelbank der Uckermark verhalt, dariiber konnen wir nocb 

keine begrundetenVermutungen auBern, da dazwiseben nocb sehr weite 

unkartierte Gebiete liegen, und wir nocb gar keinen Anbalt dafiir baben, 

was an der Weichsel der sogenannten >>groBen<< Endmorane der Ucker¬ 

mark entspriebt; aber aucb dieses Interstadium an der Weichsel kann 

der sehr weitzuriickgehenden Achenschwankung naturgemaB nicht ent¬ 

sprechen, dazu sind dieGroBenverbaltnisse von zuverschiedener Ordnung. 

Ebenso fehlt in Norddeutschland anscheinend jedes A qui valent der 

Lauffenschwankung. 

Es ist m. E. sehr viel zweckmaBiger, mit diesen Parallelisierungs- 

versuchen, fiir die die ausreichenden Grundlagen nocb fehlen, lieber ab- 

zuwarten, als durch unbegrundete Kombinationen, die meistens mit 

viel groBerer Sicherbeit vorgetragen werden, als ihnen zukommt, die 

Anscbauungen ziemlich gewiB in falscbe Babnen zu lenken — es ist er- 

fabrungsgemaB sehr sebwer, einmal eingeblirgerte Hypotbesen aus der 

Welt zu schaffen und fur voraussetzungslose Arbeit wieder die Babn frei 

zu machen. 

Zechliner Hiitte, 23. Juli 1914. 

Nachtragliclie Anmerkung zu einem Yortrage: „Moderne 
Sedimentpetrographie, ilire Stellung innerlialb der Geologie, 

sowie ihre Methoden und Zieleu. 

Von K. Audree (Marburg i. H.). 

In dem in der Uberschrift genannten Vortrage (Geolog. Rundschau 5, 1914, 
S. 470, Anm. 5) stellte ich fest, daB ich entgegen der Angabe von Rothpletz aus 
dem Jahre 1892 frische Ooide aus dem GroBen Salzsee in Utah nicht aus Calcit, 
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