
110 I. Aufsatze und Mitteilungen. 

Die aufiersten Endmoranen der jungsten 
Yereisung Norddeutschlands. 

Von Oscar Tietze (Berlin-"Wilmcrsdorf). 

(Mit Tafel V und 1 Textfigur.) 

Im Jakre 1882 spracli Klockmann1) zum ersten Male die Ansicht 

aus, daB die Lime, bis zu der die in das norddeutscbe Flackland ein- 

gerissenen glazialen Seen reickten, als die auBerste Grenze des oberen, 

d. k. des jiingeren, Diluviums aufzufassen sei. Man glaubte Unter- 

schiede in der petrograpkiscken Zusammensetzung der beiden Eiszeiten 

angekorigen Grundmoranen beobaekten zu konnen; auck versckiedene 

Farbungen sckienen diese Untersekiede zu bestatigen. Der Gegensatz 

zwiscken der frucktbaren Grundmoranenlandsckaft des Oberen Dilu¬ 

viums und der unfrucktbaren Heidesandlandsckaft des Unteren Dilu¬ 

viums war wrokl bekannt. Als aber einige dieser Kennzeicken und 

andere, die kier aufzuzaklen zu weit fiikren wiirde, bei den weiteren 

Aufnakmearbeiten zu versagen sckienen und tatsackkck auck, weil auf 

Irrtiimern berukend, versagen muBten, traten die KLOCKMAXNscken 

Ansickten mekr und mekr in den Hintergrund zuriick. 

1898 nakm Keilhack2) den Gedanken mit folgenden Ausfiikrungen 

wieder auf: Das Auftreten von Glazialseen in groBerer Haufigkeit 

sei durckaus an diejenigen Teile unseres Vaterlandes gebunden, die 

im Bereick der jungsten Inlandeisbedeckung lagen. Seen seien vom 

geologiscken Standpunkt aus betracktet Ersckeinungen von kurzer 

Dauer; denn zaklreicke Krafte wirkten unermudkck an ikrer Zerstorung. 

Deskalb diirfe es uns nickt Wunder nekmen, daB in denjenigen Gebieten, 

in denen nur Ablagerungen alterer Eiszeiten uns entgegentraten, jene 

zerstorenden Krafte ikre Arbeit bis zur fast volkgen Vernicktung der 

offenen Wasserflacken katten ausfukren konnen. Es sei. sickerkck, fakrt 

er fort, nur der relativ kurzen Zeit zuzusekreiben, die seit der Bildung 

der Seebecken des nordkcken Norddeutsckland verflossen sei, daB sie 

uns kier nock in groBerer Zakl entgegentraten. 

Als ick im Jakre 1908 meine geolooisck-agronomiscken Arbeiten bei 

Breslau auf nakm, deSsen Umgebung sick durck iiberaus flacke Formen 

auszeicknet, versuckte ick, nack N. kin gegen die seenreicken Gebiete 

x) Klockmaxn, Die siidliche Verbreitungszone des oberen Geschiebemergels 
und deren Beziehung zu deni Vorkommen der Seen und des LoBes in Norddeutscli- 
land. Jahrbuch der Kgl. Pr. Geol. Landesanstalt fur 1883, S. 238. 

2) Keilhack, Die Oberflackenfonnen des norddeutscken Placlilandes und ilire 

Entstekung. Geogr. Zeitsckr. IV, 1898. 
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der Provinz Posen vorstoBend die Grenze zwischen alterem und jiingerem 
Diluvium aufzufinden. Denn daB die diluvialen Bildungen der Bres- 
lauer Gegend nur durch langdauernde Erosion und Denudation in ihren 
heutigen Zustand versetzt sein konnten, hatte die Spezialkartierung 
bald gelehrt. DaB andererseits die stellenweise iiberaus bewegte posen- 
scbe Landscbaft ein Produkt der jiingsten Vereisung sein muBte, dar- 
iiber konnte auch kein Zweifel bestehen. 

Bei dieser Untersuchung traf ich auf die bereits von Berendt und 
Keilhack1) aus der Gegend von Storchnest bei Lissa bekannt gemachten 
Endmoranen. Unmittelbar binter ihnen beginnt die typische jung- 
glaziale Landschaft. Die Endmoranen verfolgte ich ein Stuck weg nach 
0 und nach W. Es stellte sich in der Folge heraus, daB ihr Verlauf 
ein anderer war, als in der eben angezogenen Arbeit1). Dieses Ergebnis 
wurde dadurcli bestatigt, daB ungefahr zur selben Zeit und ohne von 
meinen Arbeiten zu wissen, auch Behr die ostliche Fortsetzung der 
Lissaer Endmorane aufgefunden und bis zur russischen Grenze ver- 
folgt hatte. Wir beide zogerten deshalb nicht, das Kesultat unserer 
Untersuchungen der Offentlichkeit zu iibergeben2). 

Zur selben Zeit hatte im Nordwesten von Fraustadt — ebenfalls ohne 
daB wir daruber in irgend einer Verbindung gestanden hatten — 
Klautzsch einen Endmoranenzug festgestellt, denselben, den ich 
bereits als die westliche Fortsetzung der Lissaer Endmoranen erkannt 
hatte3). 

Der Verlauf des neu aufgefundenen von der Oder bis zur russischen 
Grenze reichenden Endmoranen-Bogens wich auffallend von der bis- 
herigen Annahme liber seine Gestalt ab. Man vermutete namlich wohl 
allgemein, daB (Keilhack hatte es so zuletzt 18984) mit folgenden 
Worten ausgesprochen) >>wahrend der zweiten Phase (des Biickzuges) das 
Eis mit seinem Bande auf einer Linie lag, die sich von Kalisck liber 
Krotoschin, Lissa, Ziillichau nach W bewegt, zwischen Neusalz und 
Ziilhchau die Oder iiberschreitet, durch die Niederlausitz, die Kreise 
Lebus und Oberbarnim verlauft und weiterhin durch die nordliche 
Mark und das siidwestliche Mecklenburg fortsetzt. << Es muBte uns also 
vom groBten Werte sein, festzustellen, ob die neue Linie nur eine lokale 
Erscheinung sei, oder ob sie nicht vielmehr eine wichtige Grenzlinie, 
einen Hauptzug im ganzen Phanomen der norddeutschen Vereisung 
darstelle. 

1) Jahrbuch der Kgl. Pr. Geol. Landesanstalt fiir 1894, XV, S. 235—251. 
2) Behr und Tietze, Uber den Verlauf der Endmoranen bei Lissa (Prov. 

Posen) zwischen Oder und russischer Grenze. Jahrbuch der Kgl. Pr. Geol. Landes¬ 
anstalt fiir 1911, XXXII, Teil I, S. 60. 

3) Tietze, Uber das Alter der diluvialen Vergletscherung in den Provinzen 
Posen und Schlesien, Jahrbuch der Kgl. Pr. Geol. Landesanstalt fiir 1910, XXXI, 
Teil II, S. 45. 

4) Keilhack, Die Oberflachenformen usw. Geogr. Zeitschrift, IV, 1898. 
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In der Folge bereisten Behr und icb das Gebiet bei Kalisch, War- 

scbau und die Gegend von Konin und Kola und fanden unseren End- 

moranenzug in typiscber Ausbildung in fast unmittelbarer Fortsetzung 

des auf deutscbem Boden festgestellten Teiles. Nacbdem wir ihn nord- 

lich Cbodecz verloren flatten, fanden wir einen neuen Teilzug bei Mlawa, 

den ich heute unbedenklicb als die eigentlicbe Fortsetzung des Haupt- 

zuges ansprechen mocbte, wabrend icb die Auffassung, als ob eine solcber 

weiter sudlich weiter liefe, wie auf der unserm Bericbt1) beigegebenen 

Karte angedeutet, fallen lasse. Bei Grajewo saben wir von S mil der 

Babn beranfahrend, typiscbe Endmoranenformen und ebenso tiirmen 

sicb zu beiden Seiten der Bahn Grodno-Wilna Endmoranen auf End¬ 

moranen. 

Aus dem ferneren Osten bericbtete Missuna2) von den Endmoranen 

nordostbcb Wilna. 

Wo dieser ostlicbe Teil der Lissaer Endmoranen, in dem leider nocb 

sebr groBe Liicken klaffen, von uns beobacbtet werden konnte, ist das 

Ausseben der Landscliaftsformen des Vorlandes gegen die des Hinter- 

landes einem so jalien Wecbsel unterworfen, daB er nirgends iiberseben 

werden kann. 

Wie auf russiscbem Boden so fand sicb aucb westbcb der Oder nacb 

einigem Sucben die Fortsetzung der Endmoranen bei Griinberg3). Die 

Griinberger Hoben unterbrecben dort den bisberigen guirlandenartigen 

Yerlauf des Zuges. Docb klarten sicb die Yerbaltnisse in eindeutiger 

Weise auf durcli die Entdeckung eines Oses, und es gelang danacb den 

Verlauf der Linie weiterbin westbcb festzulegen bis in die Gegend von o o 

Sperenberg4). 

Aucb fur diesen bisber nocb nicbt bekannt gewordenen Teil des End- 

moranenzuges erbielt icb Bestatigungen durcb die zur Zeit ini Gange 

befindbcben Feldaufnahmen Kaunhowens bei Liibben und Fliegels 

beirn Teupitzer See. 

Im Sommer 1915 fand sicb der AnscbluB des Zuges an die Elbe. 

Der Yerlauf dieses Teilstiickes der Morane soil in einem kleinen Anbang 

zu diesem Bericbt naber erlautert werden. Da aus diesem Gebiet bereits 

Spezialaufnabmen aus dem vorigen Jabrbundert vorlagen, war mir die 

Arbeit wesentbch erleicbtert. 

1) Behr und Tietze, Die Fortsetzung der Lissaer Endmoranen nacli Russiscli- 

Polen und die Endmoranen bei Mlawa. Jalirbuch der Kgl. Pr. Geol. Landesanstalt 

fur 1912, XXXIII, Teil I, S. 98. 

2) A. Missuna, liber die Endmoranen von WeiBruBland und Lithauen. Zeit- 

sclirift d. Deutsch. Geol. Ges. 1902. 

3) Tietze, Die Endmoranen zwisclien Oder und XeiBe und der Os von Kalke. 

Jalirbuch der Kgl. Pr. Geol. Landesanstalt f. 1911, XXXII, Teil II, S. 160. 

4) Tietze, Neue Beobachtungen an den Lissaer Endmoranen. Jalirbuch der 

Kgl. Pr. Geol. Landesanstalt fur 1914, XXXV, S. 390. 
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Weiter westwarts war durch neuere Arbeiten Stollers1) die Gegend 

von Liineburg genauer bekannt geworden. Er nimmt an, dab das 

jiingste Eis bei Liineburg in einem besonderen VorstoB die Elbe iiber- 

schritten hatte. Nordlich dieses Flusses liegen aus diesem Gebiet die 

von Gagel, Koert, Wolff, Stoller, Cramer und Bartling2) auf- 

genommenen Spezialkarten vor, deren Endmoranenziige ich unbesehen 

iibernehmen konnte; dies umsomehr, als auch Wolff3) ausdriicklich 

auf den Gegensatz des durch ein ausgebildetes natiirliches Entwasserungs- 

system mit reifen alten Formen gekennzeichneten, westlich Hamburg 

gelegenen Gebietes hinweist gegeniiber der Lubecker Umgebung mit 

den Worten: >>Wir sind aus dem Bereich der alteren Vereisung in den- 

jenigen der jiingsten gelangt.<< 

In die Liicke zwischen diesen neueren Aufnahmen und den west- 

lichsten von mir beobachteten Ziigen fallen alte GRUNERsche Aufnahmen 

bei Wilsnack, auf denen Endmoranen noch nicht ausgeschieden wurden. 

Nach dem petrographischen Befund und der topographischen Dar- 

stellung spreche ich einem Zuge in dem von dieser Lieferung umfaBten 

Gebiet, den Scharfen Bergen bei Glowen4 5), den Charakter einer End- 

rnorane zu und habe diesen Zug auch auf meinem Kartchen zur Dar- 

stellung gebracht. AnschlieBend an diese alteren Aufnahmen folgen 

die neueren von Weissermel, Schulte und Wahnschaffe bearbeiteten 

Blatter aus der Gegend von Perleberg6), deren Endmoranen ich gleich- 

falls iibernommen habe. 

Aus der zwischen diesem Gebiet und dem schon erwahnten Liine- 

burg-Hamburger Aufnahmegebiet liber wenige MeBtischblatter klaffen- 

den Liicke sind mir geologische Beobachtungen nicht bekannt geworden. 

Ich habe in diesem Raum einige aus den MeBtischblattern wegen ihrer 

besonderen Form hervortretende Riicken entnommen und auf die Karte 

iibertragen. Nachdem es mir gegliickt ist, in langer Arbeit Stiick um 

Stuck des mehrere hundert Kilometer langen Endmoranenzuges an- 

einanderzugliedern, bin ich fest iiberzeugt, daB sich auch diese Liicke 

noch schlieBen wird, wenn auch vielleicht in einem etwas von dem von 

mir angedeuteten abweichenden Verlauf. Sollten sich dort wider Er- 

warten aber keine sicheren Endmoranen oder endmoranenartigen Bildun- 

gen nachweisen lassen, so, g'laube ich, wird man vielmehr genotigt sein, 

Stoller, Geologische Verhaltnisse und erdgeschichtliche Entwicklung der 
Liineburger Heide. Llineburger Heimatbuch, 1. Bd., Bremen 1914. 

2) Lieferungen 108, 140, 155, 168, 176, 192 der geologischen Karte von PreuBen 
und benachbarten Bundesstaaten. 

3) Wolff, Das Diluvium der Gegend von Hamburg. Jahrbuch der Kgl. Pr. 
Geol. Landesanstalt fiir 1915, XXXVI, Ted II, S. 229. 

4) Lieferung 68 der geologischen Karte von PreuBen und benachbarten 
Bundesstaaten. 

5) Lieferungen 105 und 126 der geologischen Karte von PreuBen und benach¬ 
barten Bundesstaaten. 

Geologische Rundschau. VII. 8 
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nack den Ursacken zu sucken, warum in diesem Zwisckenraum keine 

Endmoranen entsteken konnten, oder warum die vielleickt einmal zur 

Entwicklung gelangten wieder zerstort wurden. 

Aus dem Norden und Nordwesten von Hamburg endlich liegen die 

langst bekannten Berichte von Struck1) und Gottsche2) liber die 

Endmoranen Sckleswig-Holsteins vor, die sicb ungezwungen an die Ham¬ 

burger nordwarts ansckkeBen. 

Diese ganze Endmoranenknie sprecbe icb als die auBerste und 

damit erste Endmoranenstaffel der jiingsten norddeutschen 

Vereisung an. Dazu fiihrten mich folgende Griinde: 

Die petrographisclie Zusammensetzung der diese Endmoranen 

zusammensetzenden Hiicken ist einheitbch. Stets haben wir es vor- 

wiegend mit Aufscbiittungen zu tun, wakrend Aufpressungen, also so- 

genannte Staumoranen zwar nicht feblen, aber dock sekr zurucktreten. 

Die KorngroBe des Aufschiittungsmaterials weckselt; bald sind es vor- 

wiegend Sande, bald Blockpackungen, oder aber beides in Wecksel- 

lagerung. Blockpackungen sckeinen jedock gewisse Gebiete zu bevor- 

zugen, wenn diese Beobacktung nickt vielmekr darauf zuruckzufiikren 

ist, daB einerseits die beobacktenden Geologen die Kennzeicken, an 

denen sie Endmoranen erkannten, in gewissen Bicktungen besckrankten 

und z. B. nur das als Endmorane gelten lieBen, was aus Blockpackungen 

bestekt. Andererseits sind Endmoranenteile in so entlegenen Gebieten 

aufgefunden worden, daB Aufsckliisse, welcke die Untersuckung des 

Kerns dieser Gebilde ermoglickten, mangelten und daker auck nur 

selten ein Einblick in ikren inneren Bau gewonnen werden konnte. 

Sckon aus diesem Grunde muBte die Zakl von beobackteten Block¬ 

packungen aus solcken Gebieten geringer ausfallen. 

Was nun die auBere Ersclieinung der Endmoranen betrifft, so 

kann man auck von der ganzen Linie sagen, daB alle Biicken eine ziem- 

lick einkeitlicke Form aufweisen. Sie bilden meist guirlandenartige 

Bogen, die liber wenig in ikrer Lange untereinander abweickende Seknen 

gespannt sind. Wo gewisse Endmoranenteile gestreckt ersckeinen, 

pflegen sick zwiscken sie groBere Zwisckenraume einzusekieben, durcli 

welcke die Sckmelzwasser abgeflossen waren, wobei sie die umgebogenen 

Hander der Bogen abgetragen kaben mogen. 

Hoke und Breite der Hiicken entsprecken sick ebenfalls in der ganzen 

Lange ikres Verlaufs; letztere betragt im auBersten Fall, so weit ick 

selbst beobackten konnte, 1—2 km, und das nur dann, wenn einige 

x) Struck, Der Verlauf cler nordliclien und sudlichen Hauptmorane in der 
weiteren Umgebung Liibecks, Mitt. cl. Geogr. Gesellschaft in Liibeck, Heft 16, 
1902 und derselbe, Der baltische Hohenriicken in Holstein, ein Beitrag zur Geo¬ 
graphic und Geologie Holsteins. Mitt. d. geogr. Gesellschaft unci des Katurhisto- 
rischen Museums in Liibeck, 2. Reike, Heft 19, 1904. 

2) Gottsche, Die Endmoranen und das marine Diluvium Sclileswig-Holsteins. 
Teil I: Die Endmoranen. Mitt, der Geogr. Ges. in Hamburg, Bd XIII, 1897. 
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Sonderstaffeln sich scharten; sonst bleibt die Breite durcbschnittlich 

bei einigen Hundert Metern. Entsprechend verhalt sich ihre Hohe. 

Es fehlen iiberall jahe Ubergange. 

Langs der ganzen Linie laBt sich ferner beobachten, daB der Zug 

aus mehreren, meist wohl drei Sonderstaffeln zu bestehen scheint. Yiel- 

fach finden sich im Vorland des eigentlichen Hauptzuges in etwas gro- 

Bereni Abstand vereinzelte Zeugen einer niedrigeren Yorstaffel, die 

offenbar durch die abstromenden Schmelzwasser, die bei der Ablageruno; 
J O O 

des Hauptzuges frei wurden, zerrissen und bis auf wenige Beste ab- 

getragen wurden. 

Am meisten wird die neue Endmoranenlinie aber dadurch gekenn- 

zeichnet, daB mehr wie bei jeder jiingeren oder alteren Endmorane ein 

auffalliger Unterschied bezuglich der auBeren Erscheinung ihres 

Yor- und ihres Hinterlandes beobachtet werden kann. Yon den 

vielen glazialen Formen, die das junge Glazial auszeichnen, habe ich die 

Vertreter einer einzigen auf der Karte dargestellt: die glazialen Seen. 

Es liegen ihrer eine iibergroBe Zahl im Gebiet des jiingsten Glazials. 

Es mogen zwar unter die eingezeichneten Seen auch einige in alluvialen 

Niederungen gelegene Teiche, auch Einsturzseen mit untergelaufen sein. 

Aber in dem m. E. unbedingt zum alteren Glazial zu rechnenden Gebiet 

kann man in dieser Hinsicht liber die Natur eines See-artigen Gewassers 

nie im Zweifel bleiben, denn glaziale Seen gibt es hier nicht mehr. Einige 

Einsturzseen, viele in Niederungen gelegenen, aber auch auf den topo- 

graphischen Karten bereits ausdriicklich als Teiche bezeichneten Wasser- 

ansammlungen, die fiinf Seen bei Liegnitz, die aber innerhalb alter 

Diluvialtaler liegen, sind alles. Selbst wenn ich einige iibersehen haben 

sollte, so konnen sie nur klein sein und diese wenigen Yertreter dieser 

Glazialform treten clann so sehr gegen die unendliche Zahl der hinter 

der Endmorane beobachteten Seen sicker glazialer Entstehung zuriick, 

daB sie das allgemeine Gesetz nicht mehr umstoBen konnen, daB, wie 

schon Keilhack sagte, die Glazialseen sich nur auf die vom jiingsten 

Glazial bedeckte Landschaft bescliranken. 

Damit fallt auch die von einigen Geologen noch behauptete Einheit- 

lichkeit der ganzen eiszeitlichen Periode. Wenn namlich der Riickzug 

der Eisbedeckung Nordeuropas von ihrer auBersten Yerbreitungsgrenze 

bis zu ihrem Ursprungsgebiet ruckweise erfolgt ist, so konnten nicht 

derartige Unterschiede in der Oberflachenbeschaffenheit der von dem- 

selben Eise hinterlassenen Schichten entstanden sein. Es ware vielmehr 

anzunehmen, daB jede altere vom Eise verlassene Zone sich von der 

eben verlassenen nur durch eine stufenweise gesteigerte Yerwischung der 

ehemaligen Glazialformen unterscheide. Nun hat man aber weder in 

dem unstreitig dem j iingsten Glazial zugesprochenen Gebiet entsprechende 

Unterschiede in denjenigen Zonen beobachtet, die zwischen den einzelnen 

Endmoranenstaffeln lieoen, noch hat man im Yorland unserer End- 

moranenlinie noch deuthche Bestseen erhalten gefunden. Auszunehmen 

8* • 
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ist hiervon vielleicht nur die der Endmorane unmittelbar vorgelagerte 

Zone. Denn diese war unzweifelhaft vom jiingsten Eis eine Strecke 

weit bedeckt. Das Eis war aber hier in seinem auBersten Saume so 

wenig machtig, daB es weder Seen kraftig auskolken konnte nock End- 

moranen aufznschiitten vermochte. 

Andererseits sind die Glazialseen im Hinterland in unmittelbarer 

Nahe nnserer Endmorane ebenso frisch erhalten, wie die Seen im siid- 

lichen Teil der skandinavischen Halbinsel. Die Monoglazialisten miiBten 

also mindestens zugeben, daB das Eis unverhaltnismaBig viel langer 

das Gebiet nordlich nnserer Endmorane bedeckt gehalten baben muB, 

so daB inzwisclien eine vollkommene Zerstorung gewisser Glazialformen 

siidlicli der Endmorane eintreten konnte. Vor dieser Linie und kinter 

ikr muB das Zuriicksckmelzen in wesentlick ldirzeren und gleickmaBigeren 

Zeitintervallen erfolgt sein, so daB sick weder ini Vorland nock im 

Hinterland bemerkbare Untersckiede in der Oberflachenbeschaffenkeit 

der aufeinanderfolgenden Staffelzwisckenraume entwickeln konnten. 

Auf die Frage der Interglazialia will ich in diesem Zusammenkang 

nickt weiter eingeken, als daB ich darauf hinweise, daB sick Eeste der 

letzten Zwischenzeit, von glazialen Sckickten bedeckt, nur im Hinter¬ 

land der Endmoranen oder in der sie unmittelbar von auBen umgeben- 

den Zone bisher fanden. Auch dies diirfte meine Ansickt von der auBer- 

sten Yerbreitung der jiingsten Eisbedeckung nur bestatigen. 

Zwei weitere Erscheinungen, die das altere Glazial kennzeichnen, 

habe ich an anderen Orten1) wiederholt behandelt, so daB ick hier mir 

tieferes Eingehen auf sie ersparen kann: Die Bedeckung mi t LoB und 

die tief gekende Yerwitterung der alteren Grundmorane. 

Der LoB halt sick unserer groBen Endmorane iiberall fern. Ick 

reckne zum LoB in diesem Fall jeden zur jungdiluvialen LoBzeit als 

Windabsatz entstandenen Feinsand, dessen meckaniscke Analyse die- 

selbe Zusammensetzung ergibt, wie sie LoBen aus typiscken LoBgebieten 

eignet, daher auck den von v. Linstow vielleicht als Kryokonit be- 

zeickneten Feinsand des Flamings wie aucli die STOLLERseken Feinsande 

aus der Gegend von Bevensen. Diese beiden Feinsandvorkommen 

entsprechen den Bedingungen, die man an einen LoB stellen kann, 

vollkommen; von anderen gleickaltrigen LoBablagerungen untersckeiden 

sie sick nur durch die Unterlage. Sonst wird diese im vollkommenen 

Profil von der Windschhffsohle des kurz vorker entstandenen Wiisten- 

bodens gebildet; in den eben genannten Ausnakmen war es vielleicht 

die am weitesten vorgeschobene Eisdecke des jiingsten Eises. Die 

Abschmelzung dieser Eissohle muB dann iiberaus langsam erfolgt sein. 

x) Tietze, Zur Geologie des mittleren Emsgebietes: Vergleicliende Unter- 

sucliungen iiber die Entwicklung des alten Diluviums im Westen und Osten des 

norddeutschen Flaclilandes. Jahrbuch der Kgl. Pr. Geol. Landesanstalt fur 1912, 

XXXIII, Teil II. 
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so daB dieser leicht bewegliche Staub nicht vollig verschwemmt wurde. 

Aller LoB ist iibrigens wie die gleichaltrige Grundmorane der jiingsten 

Vereisnng 1,5—2 m tief entkalkt, so daB es nicht auffallen kann, wenn 

diese vor die allgemeine LoBdecke so weit vorgeschobenen und oben 

genannte Machtigkeit selten mehr erreichenden LoBreste heute voll- 

kommen kalkfrei sind. 

Was die Entkalkung der Grundmorane betrifft, so mochte ich auch 

hier im Zusammenhang nur noch einmal betonen, daB das altere Glazial 

keineswegs uberall gleichmaBig tief entkalkt sein muB. Selbst Brand- 

stellen, also Stellen, an denen die unverwitterte Grundmorane noch 

zu Tage ansteht, konnen innerhalb alten Glazials vorhanden sein. Aber 

nie wird man im j ungen Glazial viele Meter tief verwitterte Grund¬ 

morane antreffen. So findet sich z. B. bei Breslau, neben groBen Ge- 

bieten mit iiberaus geringer Entkalkung, Geschiebelehm, d. h. die alte 

auch durch eine Windschliffsohle gekennzeichnete Erdoberflache in 

10—16 m unter Tage. Der Griinde fiir diesen verschiedenen Verlauf 

des Verwitterungsvorgangs sind mir zwei bekannt geworden: er beruht 

z. T. in der verschiedenen Schnelligkeit der gleichzeitigen Abtragung, 

die unter Umstanden die Verwitterung einholen, selbst sie iiberholen 

kann (Brandstellen); z. T. aber ist auch nach der Verwitterung eine 

Neukalkung des Geschiebelehms erfolgt, indem die aus deni LoB aus- 

gelaugten Kalksalze im unterlagernden Geschiebelehm unter bestimmten 

Bedingungen wieder zur Abscheidung gelangten. 

Ich komme zum letzten Kennzeichen, an deni altes Glazial erkannt 

werden kann: zu der Diskordanzflache, mit der es infolge der langen 

kontinentalen Abtragung gegen alle jungeren Bildungen: Windschliff¬ 

sohle, LoB, Sander oder Grundmorane der jiingsten Vereisung angrenzt, 

und die, falls derartige Sedimente fehlen, mit seiner Tagesoberflache 

zusammenfallt. Fiir diese Erscheinung, auf die auch Schmierer1) 

hinwies, mehren sich standig gute Beispiele. Stets zeigt sich bei ihnen. 

daB mit der Annaherung an die Linie der auBersten Endmoranen die 

Grundmoranendecke der jiingsten Vereisung iiberaus schmachtig wird; 

man vergleiche hierzu auch die von Keilhack2) aus der Gegend von 

Frankfurt a. 0. bekannt gemachten neuen Profile aus deni Eisenbahn- 

einschnitt bei Boossen, die noch durch die von Behr3) beobachtete unter 

deni jiingsten Geschiebemergel liegende Windschhffsohle erganzt werden 

konnten. 

Aber nicht die gering machtige Entwicklung der Grundmorane des 

jiingsten Eises soli fiir letztere charakteristisch sein; ich halte es im 

Gegenteil fiir wohl denkbar, daB selbst am auBersten Saum seine Ver- 

1) Jahrbuch der Kgl. Pr. Geol. Landesanstalt fiir 1912, XXXIII, II, S. 401. 

2) Jahrbuch der Kgl. Pr. Geol. Landesanstalt fiir 1915, XXXVI, II, 
Taf. 30. 

3) Miindliche Mitteilung. 
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breitung das jiingste Eis vorhandene Hohlformen, wie z. B. Hohlkehlen, 

noch mit reichlichem Grundmoranenmaterial ausgefhllt hat, urn sie 

einzuebnen; aber dies mogen denn auch die auBersten noch heute er- 

haltenen Reste der rein glazialen Tatigkeit dieser weitest vorgeschobenen 

Eismassen des letzten Glazials sein. Zur Entwicklung der Endmoranen 

war dagegen natiirlich das Abschmelzen einer unverhaltnismaBig viel 

groBeren Masse Eises notig als zur Bildung einer selbst einige Meter 

machtigen Grundmorane. Sandersande und andere Abschmelzprodukte 

konnten freilich auf fluviatilem Wege weiter hinaus ins Yorland trans- 
portiert und dort abgelagert worden sein. 

Werfen wir zum SchluB noch einmal einen Bhck auf das Kartchen, 

so mochte ich nochmals die Aufmerksamkeit des Lesers auf den engen 

Zusammenhang zwischen Glazialseen, insbesondere den Binnenseen, 

und Endmoranen hinweisen, den ich fur viel inniger als den zwischen 

Endmoranen und Urstromtalern halte. Die genannte Art von Seen 

steht, wie das Kartchen deuthch erkennen laBt, in ihrer Hauptrichtung 

und dort, wo mehrere sich perlschnurartig aneinanderreihen, in der 

Richtung ihrer Yerbindungslinie senkrecht auf den Tangenten an die 

von ihnen begrenzten Endmoranenbogen. Wenn also, wie in dem Fall 

der Griinberger Hdhen, die Eismassen durch den Widerstand des alteren 

praexistierenden Hohenriickens gezwungen wurden, ihre urspriinghche 

radiale N-S orientierte Richtung zu andern, so anderte sich damit 

auch der Verlauf der Endmoranenbogen und zugleich damit auch der 

der zu ihnen gehorigen Seenketten. Letztere weichen unmittelbar nord- 

lich der Griinberger Berge nach Sudwesten ab, wahrend die Endmoranen 

in NW- SO -Richtung verlaufen, ihre auBerste vorgeschobene Staffel 

sogar von N nach S; der zu dieser gehorige Os ist genau in O-W-Rich- 

tung abgelagert worden. Es scheint der Yerlauf der Seenketten oder 

die Haupterstreckung der Seen fast immer die regionale Bewegimgs- 

richtung des Eises wahrend der Zeit der Endmoranenbildung in den 

betreffenden Gebieten genau wiederzugeben und fiir sie beweisender 

zu sein als auf dem anstehenden Gestein aufgefundene Gletscherschram- 

men, die doch nur ganz lokalen Bewegungen kleinerer Eismassen ihre 

Entstehung zu verdanken brauchen. 

Der Zusammenhang zwischen Endmoranen und Urstromtalern scheint 

mir dagegen, wie schon gesagt, viel weitlaufiger zu sein. Endmoranen 

und Rinnenseen sind ein Ergebnis desselben Yorganges am Rande der 

Eisdecke, namhch ihres Abschmelzens. Dort wo zwei Eisloben zusammen 

stoBen, muB selbstverstandlich eine groBere AYassermasse abstromen, 

als langs der iibrigen AuBenseite eines Lobus. Das im Lobeneinschnitt 

herabstiirzende Wasser strudelte die tiefen Rinnen aus und benutzte 

sie beim weiteren Zuruckweichen des Eises auch zur Abfuhrung der 

Wasser. Die am iibrigen Lobenrand entstehenden Schmelzwasser 

waren viel weniger bewegt; sie konnten Blocke uberhaupt niclit, Sand 

nicht immer fortbewegen; nur den Ton fiihrten sie weg. Sie hauften 
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jenen Schutt also zu Endmoranen auf, die in den Rinnen abflieBenden 

Wasser schleppten ihn mit. 

Zwischen Endmoranen und Urstromtalern besteht aber kein weiterer 

Zusammenhang, als daB die von jenen ablaufenden Wasser schlieBlich 

einmal zugleich mit den ans den Seenrinnen stammenden Wassern in 

ibnen gesammelt und fortgefiihrt wurden. Dazu suchten die Wasser 

im Vorland vorliandene Vertiefungen aus. Deshalb kann der Abstand 

zwischen Endmorane und Urstromtal, ebenso ibr beiderseitiger Yerlauf, 

sebr verscbieden sein. Bald kann sich der Sander unmittelbar an das 

Urstromtal anschlieBen, bald konnen die von der Endmorane stammen¬ 

den Wasser sicb obne Entwicklung eines besonderen Sanders in be- 

sonderen Kanalen sammeln, die dem Haupttal zufallen. Fiir alle diese 

Mogbcbkeiten finden sicb liings unserer Endmoranen zablreicbe Beispiele. 

So spriclrt sicb der Gegensatz zwischen auBerer Erscbeinung des 

Yorlandes und der des Hinnterlandes mebr durcb die Yerschiedenheit 

zwischen bewegter Grundmoranen- bzw. Seenlandschaft und den aus- 

geglicbenen Formen des alten Glazials aus; denn der Sander ist ja keines- 

wegs uberall vorlianden, und selbst dort, wo er vorhanden ist, bleibt die 

Landschaft auch iiber seine Grenzen liinaus eben, einformig, flach- 

welbg. Dies sind ihre eigentiimlicben Kennzeicben, nicbt wie Wahn- 

schaffe1) sagt, die der LoBlandscbaft. Denn die LoBdecke abmt, wie 

die Abbobrungen groBer LoBgebiete erwiesen baben, nur die Formen des 

Untergrundes, und das' sind die des alteren Glazials, nach. Die groBen 

bei Breslau oder in der Provinz Sachsen aufgenommenen LoBlandscbaften 

wurden dieselben Oberflachenformen aufweisen, wenn die LoBdecke 

nicbt vorhanden ware. 

Anhang: Die Endmoranen zwischen Sperenberg und 
Hayelberg.2) 

Der Yerlauf der Lissaer Endmoranen war bis in die Gegend von 

Sperenberg festgestellt. Dort scblieBen sie sicb in einem um den Bars- 

See gescblungenen nach SW und W gericbteten Bogen an den Sockel 

alten Gebirges an, der sicb ostbcb Sperenberg erbebt. Westhch von 

diesem Orte folgt eine Liicke, liber deren Breite vorderband nichts aus- 

gesagt werden kann, weil die Untersucbung wegen der auf Blatt Scbone- 

weide gelegenen militariscben Ubungsplatze unterbleiben muBte. Die 

Linie der Endmoranen ist weiter westwarts erst wieder festgestellt 

worden bei Luckenwalde. Hier liegen auf stark gepreBten und steil 

aufgericbteten Geschiebemergelbanken und zusammengestaucbten Ge- 

scbiebesanden in den westbcb vom Orte gelegenen Weinbergen jiingere 

1) Wahnschaffe, Die Oberflachengestaltung des norddeutschen Flachlandes. 

Stuttgart, 1909, S. 233. 
2) Bericht iiber die wissenscbaftlicben Ergebnisse der geologiscben Aufnabmen 

im Jahre 1915, Jabrbucb der Kgl. Pr. Geol. Landesanstalt fiir 1915, XXXVI, T. II. 

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



120 I. Aufsatze und Mitteilungen. 

Scbicbten: Sande, Gescbiebemergel und Ton, von den alteren Scbicbten 

z. T. durch eine Gescbiebesoble getrennt. Diese Hoben haben siidlich 

der Stadt ibre Fortsetzung in den Rauben Bergen, die am Tal der Nutbe 

abbrechen. Weiter ostlicb fand sicb keine unmittelbare Fortsetzung. 

Weiter nordlicb gibt freilicb die von Keilhack1) zusammengestellte 

Karte liber die Endmoranen und Urstromtaler Norddeutscblands deut- 

liche Endmoranen an. Westwarts aber setzen sicb die Endmoranen 
/ 

diagonal uber das Blatt Hennickendorf in dem Stein- und Briesenberg 

Fig. 1. D ie Endmoranen zwischen Sperenberg und Havelberg. 

1 : 1000000. 
Schwarz = Endmoranen. Getupfelt = Sander. Gestrichelt = Seen. 

bei Gottsdorf, Peken- und Petersberg bei Nettgendorf, Tberutbenberg, 

westbcb von Dobbrikow, kleinen und groBen Fucbsberg bei Rieben bis 

zum Heideberg auf Blatt Wildenbrucb fort. Hinter den Endmoranen 

scbbeBt sicb eine uberaus bewegte Seenlandscbaft an, so namentbcb bei 

Dobbrikow, wo sicb der Stab el- und Bauern See, der Vorder- und Hinter- 

See, der Teufels- und Glienik-See in dem Halbrund der vorbin genannten 

die Endmoranen bildenden Hoben zusammendrangen. Nacb dem Vor- 

lande bin senkt sicb das Sandergelande weitbin flacb bis ins Alluvium 
binab. 

B Jahrbuch der Kgl. Pr. Geol. Landesanstalt fur 1909, XXX, I, Taf. 16. 
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Vom nachsten Endmoranenzug wird der bisherige durch das Tal 

des aus dem Blankensee kommenden Nieplitzgrabens getrennt, an dessen 

Nordufer als auBerste Staffel sich der Breite-, Kiebitz-, Miihlen- nnd 

Biidickenberg zwiscben Zauchwitz nnd Schlunkendorf erheben. Der 

Hauptzug dieses Teilstiickes krenzt das Blatt Wildenbruch aber weiter 

nordlich und findet seine Fortsetzung in den Endmoranen der Um- 

gebung des Schwielow-Sees. Die unmittelbaren Yorstnfen zu diesem 

Teil zeigen sich in flachen Stiicken nordostlich von den Heilstatten beim 

Bahnhof Beelitz. Im Vorland breitet sich nordlich Trenenbrietzen ein 

uberaus breiter Sander aus, der bis Golzow, an der Strecke Brandenburg- 

Belzig, reicht. Zu diesem selben Sander gehoren die prachtigen End¬ 

moranen siidlich Kloster Lehnin, ein aus den Bauhen-, Bingbahn-, 

Lange- und Bitschebergen urn das Dorf Badel als Mittelpunkt gezogener 

Bogen, der ostwarts liber die Klaistower Heide mit ihrer Kuppenland- 

schaft und die Hohen siidwestlich von Ferch AnschluB an seine ostliche 

Fortsetzung findet, im Westen aber durch die Hohen siidlich urid siid¬ 

westlich Michelsdorf bei Lehnin sich in die auf Blatt Gottin gelegenen 

Endmoranen fortsetzt. Auf diesem Blatte rechne ich zu ihnen als auBerste 

Staffel die Hohen der Grebser Heide, die Bauhen Berge und der Schmachte- 

Berg in der Krahner Heide, weiter nordwarts der lange Hohenzug SW 

Priitzke, der seine machtigste Entwicklung im Fichtenberg im Forst 

Paterdamm findet. Einen besonderen Endmoranenbogen bilden siid- 

ostlich von Schmerzke derPfarr-, Piper-und Muhlenberg mit den Bietzer 

Beuterfichten; er umschheBt eine Grundmoranenlandschaft und wird 

selbst nach auBen allerseits durch alte und neue Entwasserungsrinnen 

abgeschlossen. 

Die Fortsetzung dieser Endmoranen liegt auf dem Nachbarblatt 

Gr. Wusterwitz in mehreren Staffeln: die siidlichste liber die Kuppen- 

landschaft im Brandenburger Forst und Forst Granert bis zu den Schwar- 

zen Bergen und von dort siidwestwarts nach Bogasen hin; die nordhchere 

Staffel an die Schwarzen Berge anschlieBend slidhch an Warchau vorbei 

und zu groBeren Erhebungen im Gollwitzer Berg anschwellend; eine 

dritte Staffel vertreten durch den Spitzeberg bei Bosental. Von hier 

aus gelangt man in das Gebiet, das durch die alten Elbdurchbriiche zur 

Havel bekannt geworden ist. 

Diese Durchbriiche, die erst erfolgen konnten, als das Eis unsere 

vordere Endmoranenstaffel verlassen hatte, bevdrkten deren Zerstiicke- 

lung. Auf den alten Bestinseln von glazialem Diluvium sind so nur noch 

als Endmoranenzeugen der Vehlensche Berg bei Vehlen, der Schlagen- 

thiner Eichberg bei Schlagenthin, ferner der prachtvolle Endmoranen¬ 

bogen bei Leopoldsberg und die Kattenberge, der Pappert- und Marien- 

berg bei Kl. Buckow erhalten. Im Bereich dieser griindlick zerstorten 

Diluviallandschaft ist Vor- wie Hinterland der Endmoranen einformig 

von Talsand bedeckt. Erst nordlich von der Eisenbahnstrecke Berhn- 

Stendal an treten uns die Endmoranen wieder in zusammenhangenden 
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Bogen entgegen, so zwiscben Gr. Wudicke und Scbollene und westwarts 

da von bei Fercbels. Die Hauptricbtung der Endmoranenlinie bat in 

dieser Gegend bereits einen stark nacb NW gewendeten Verlauf an- 

genommen und bleibt so bis in die Gegend von Kamern auf Blatt Sandau. 

Dort scbneidet der Haveldurcbbrucb zur Elbe die Linie von neuem ab. 

Dieser letzte Abscbnitt von Gr. Wudicke bis Kamern ist wieder von 

einem breiten Sander begleitet, der durcb Vermittlung von Talsanden in 

die Alluvialebene der Elbe ubergebt. 
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