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12. Das Diluvium im norddeutschen Tiefland.

Eine Antwort an Herrn Gagel.

Von Herrn R. Lepsius.

Darmstadt, 1. Marz 1911.

In einer brieflichen Mitteilung dieser Monatsberichte vom
3. Dezember 1910 (Jahrgang 1910, Nr. 12) hat mich Herr

C. Gagel gefragt iiber meine Auffassung des marinen Dilu-

viums und der pflanzenfiihrenden Diluvialschichten Nord-

deutschlands. Ich antworte ihm darauf das Folgende:

0. Gagel fiihrt die bekannten Tatsachen an, dai3 sich in

den marinen Diluvialschicliten zwischen Moranen Muscheln

Yorfinden, welche einesteils hochnordischen Arten, wie sie

jetzt in den Meeren um Island, Gronland und Spitzbergen in

der Nahe von in das Meer ausmiindenden Gletschern, andern-

teils Arten entsprechen, welche jetzt in der Nordsee leben.

In meiner Geologie von Deutschland, Band II, habe ich

diese Tatsachen angefiihrt und sie in ganz der gleichen Weise

wie Herr GaGEL und alle anderen Geologen dadurch erklart,

dai3 an den Orten, wo wir im Diluvium des norddeutschen

Tieflandes Schichten mit jetzigen Nordseemuscheln linden, ein

Meereswasser etwa von annahernd derselben "Warme oder auch

etwas kalter als das jetzige Nordseewasser existierte, und da6

an den Orten, wo wir Muscheln finden, die jetzt im kalteren

Wasser bei Island und anderen nordischen Kiisten leben, ein

kalteres Meerwasser vorhanden war, also z. B. in der Nahe von

Gletschern, die in das Meer mit ihren kalten Schmelzwassern

einmiindeten.

Meine neue Auffassung leugnet nicht etwa diese be-

kannten Tatsachen — hierin hat mich Herr C. Gagel mi6-

verstanden — , sondern bezieht sich auf die allgemeinen

Ursachen der Wechsellagerung von Moranen und marinen Ab-
lagerungen, wie sie z. B. dort in Schleswig-Holstein und in

Lauenburg zwischen den Moranen eingeschaltet liegen. Herr

C. Gagel und seine Kollegen von der Koniglich PreuBischen

Geologischen Landesanstalt haben zur Erklarung solcher und
ahnlicher Tatsachen das Schema der Schweizer Geologen an-

genommen: Wahrend der Diluvialzeit wechselten in ganz Europa
warmere mit kalteren klimatischen Zeiten vier- oder fiinf- oder

sechsmal miteinander ab; die Schichten, in welchen eine dem
jetzigen Klima von Europa entsprechende Fauna und Flora
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gefunden wurde, soUten wahrend der warmeren „interglazialen"

Zeiten, die Schichten, in denen eine „hocharktisclie" Fauna
(z. B. Yoldia arctica) und eine „liocliglaziale" Flora (z. B.

Dryas octopetala) sich vorfanden, sollten wahrend der kalteren

„glazialen" Zeiten abgelagert worden sein.

Die Fehler in dieser Theorie der Ultra-Interglazialisten

sind nach meiner Ansicht:

1. Da6 von den genannten Fossil-Funden an vereinzelten

Orten sogleich der falsche Schlufi auf ein wechselndes Klima
von ganz Europa wahrend der glazialen und interglazialen

Zeiten des Diluviums gezogen wurde. Ich erklarte dagegen

diese Tatsachen, so wie sie sich wirklich darstellen, namlich

aus lokalen tektonischen Ursachen: An den Orten wie in

Schleswig-Holstein und in Lauenburg, wo sich eine Nordsee-

Fauna zwischen Moranen einstellt, bewirkte eine ortliche Ab-
senkung einen Einbruch der Nordsee da, wo vorher und nach-

her terrestrische Absatze — also iiber dem Meeresspiegel,

Moranen — abgelagert wurden. Wir befinden uns dort in

Schleswig-Holstein und Lauenburg unmittelbar vor dem auBeren

Rande der Gletscher, welche damals am Anfang der von mir

genannten „skandinavischen Periode" der Eiszeit eine langere

Zeit mit ihren oszillierenden Stirnen in den Linien des jetzigen

baltisch-uralischen Hohenzuges stehen blieben.

2. DaB von den Ultra-Interglazialisten fiir ihre Theorie

der fiinf- oder sechsmal in ganz Europa wechselnden Klimata

keine allgemeinen Ursachen angegeben wurden und auch solche

nicht angegeben werden konnten. In dem wichtigsten Werke
iiber die bisherige Theorie, in dem von Penck und BkuCKNER
iiber die Eiszeit in den Alpen, steht auf keiner der 1200 Seiten

ein "Wort zur wissenschaftlichen Deutung dieser ihrer Theorie.

Und die norddeutschen Geologen, vorauf F. Wahnschaffe
in seiner vortrefflichen Ubersicht iiber die Oberflachenformen

des norddeutschen Tieflandes, haben einfach das alpine

Schema F auf das norddeutsche Diluvium iibertragen, ohne

durch die von ihnen in reicher Fiille beigebrachten Tatsachen

aus dem norddeutschen Tieflande neue Gesichtspunkte fiir eine

wissenschaftliche Erklarung der angeblich auf- und absteigenden

Klimazeiten Europas wahrend der Diluvialzeit beizubringen.

Fiir meine Darstellung einer Geologie von Deutschland

vermochte ich auf eine solche wissenschaftliche Erklarung der

diluvialen Eiszeit in Europa nicht einfach zu verzichten; denn

eine bloi3e Sammlung von Tatsachen geniigt nicht fur ein

allgemeinwissenschaftliches Werk, sondern wiirde nur wieder

die notwendigen Materialien fiir ein solches enthalten haben.
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Als ich nun versuchte, die bekannten Tatsachen iiber die Eis-

zeit im norddeutschen Tieflande sowie in den Alpen und

ihren Yorlandern unter ein allgemeingiiltiges Gesetz zu

bringen, Yersagten mir die bisherigen Theorien Yollstandig,

und ich muBte eine neue Theorie suchen. Dies war meine

Arbeit fiir den zweiten Band meiner Geologic von Deutsch-

land und fiir meine Abhandlung iiber die Eiszeit in den

Alpen. Ich erwarte nun, da6 meine neuen Anschauungen

iiber die Erklarung der eiszeitlichen Yorgange durch tekto-

nische Bewegungen wahrend der glazialen und postglazialen

Zeiten von den Kollegen, die sich mit diesem Thema befassen,

zunachst reiflich bedacht und nachgepriift werden.

Herrn C. Gagels Ausstellungen erledigen sich zum groBen

Teil durch den Inhalt meiner Abhandlung iiber die Einheit und die

TJrsachen der diluvialen Eiszeit in den Alpen (Darmstadt 1910);

diese meine Abhandlung hatte ich Herrn 0. GaGEL im Juli

1910 personlich iibersendet; er hatte sie wohl bis zum
3. Dezember 1910, unter welchem Datum er seine brief liche

Anfrage an mich richtete, noch nicht gelesen.

Einige spezielle Fragen C. GagELs will ich hier beant-

worten. Er schlieBt wie die alpinen Geologen daraus, da6

an irgendeinem Orte ein kleines Torflager zwischen Moranen
vorkommt, sogleich auf einen Wechsel des europaischen Klimas:

Denn die Pflanzen dieses Torflagers sind dieselben, wie sie jetzt

in Deutschland wachsen — aber dieser Torf lagert zwischen

Moranen, also hat er sich gebildet zwischen zwei kalteren

Perioden Europas in einer warmeren Periode Europas.

Als ich auf dem Internationalen GeologenkongreB in

Stockholm am 20. August 1910 meinen Yortrag iiber die

Einheit und die Ursachen der diluvialen Eiszeit in Europa
gehalten hatte, wendete mir in der Diskussion auch Herr
F. WahnsCHAPFE sogleich ein: „Aber das Torflager von

Glinde!" Allerdings, in ihm fehlen alle arktischen Pflanzen;

es enthalt nur Pflanzen unseres gemaBigten Klimas. Aber mir

ist dies ein Beweis dafiir, daB diese Gegend, wo jetzt Glinde,

Schulau, Prisdorf, Lauenburg u. a. 0. auf dem rechten Elbe-

ufer bei Hamburg stehen, wahrend der jiingeren Eiszeit, und
zwar zu Anfang der skandinavischen Periode, in einem so

tiefen Niveau sich befand, daB Torfmoore mit gemaBigter

Flora dort entstehen konnten. DaB in denselben die Pflanzen

der jetzigen Torfmoore wuchsen, konnte gar nicht anders sein:

denn wahrend der Diluvialzeit breitete sich in den damaligen

niederen Teilen von Deutschland im ganzen dieselbe Flora

aus wie jetzt (vgl. meine Abhandlung iiber die alpine Eiszeit
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1910, Kapitel 5). Trotzdem standen die nordisclien Gletscher

nahe bei der genannten Gegend (Glinde usw.), so dafi durch

einen kleinen VorstoB in diesem Oszillationsgebiete vor dem
Rande der nordischen Gletscher iiber den dortigen Torflagern

wieder Moranen zur Ablagerung kamen. Daraus schlieiJe ich, da6
die skandinavischen Gebirge damals noch so boch iiber dem
Meeresniveau lagen, daB sie ibre Gletscber bis zu jener

Gegend (Glinde usw.) Yorscbieben konnten. Dai3 nabe auBer-

balb des Gletscberrandes keine arktiscbe Flora, sondern die

gewobnlicbe deutscbe Diluvialflora in den Torfmooren wucbs,

ist nicbt zu verwundern, wenn wir die Lage der Gletscber-

Enden in den jetzigen Hochgebirgen der Alpen, Patagonien,

Alaska, Neuseeland usw. gegen die dortigen Walder und Torf-

moore betracbten.

DaB sicb die Torfmoore bei Glinde nsw. damals in einem

tiefen Meeresniveau befanden, konnen wir aucb daraus er-

kennen, daB mit denselben marine Ablagerungen mit Nordsee-

Fauna liegen (Prisdorf, Lauenburg usw.).

Also alle drei Facies: deutscbe Flora in den Torfmooren,

Concbylien der jetzigen Nordsee in den marinen Scbicbten

und Grundmoranen der skandinaviscben Gletscber, finden wir

zusammen in Wecbsellagerung im Diluvium der recbten Elb-

seite bei Hamburg; alles entstand in demselben Klima, gerade

so, wie wir es jetzt vor uns seben bei den Gletscbern von

Patagonien, die in das Meer ausmiinden; alles bewirkt durcb

tektoniscbe Bewegungen, welcbe der Oberflacbengestalt der

Nord- und Ostseegegenden ein anderes Relief gaben, als sie

beutzutage zeigen.

Eine zweite Frage Gagels beziebt sicb auf die Yer-

witterung der Moranen. Aucb bier bat er micb miBverstanden.

DaB es altere und jiingere Moranen gibt, leugne icb ja gar

nicbt; im Gegenteil, icb unterscbeide die alteren Moranen der

borealen Periode (Vorriicken der nordiscben Gletscber) von

denen der atlantiscben und skandinaviscben Perioden der Eis-

zeit (Riickzug der nordiscben Gletscber). Also daB an mancben

Orten verwitterte altere Morane unter unverwitterter jiingerer

Morane oder verwitterte altere glaziale Scbotter unter un-

verwitterten jiingeren Scbottern liegen, ist mir sebr wobl be-

kannt. Icb babe micb nur gegen die Verallgemeinerung dieser

Tatsacben ausgesprocben; es wurde bebauptet, daB diese Yer-

witterungserscbeinungen, die in Wirklicbkeit nur eine ganz

ortlicbe Bedeutung besitzen, ein Kennzeicben fiir eine soge-

nannte interglaziale Zeit seien, in dem Sinne, daB solche

lokalen Yerwitterungen durcbgebends auf der Grenze zwiscben



— 179 —

zwei Eiszeiten bestehen soUten, und daU sich die nordischen

Gletscher wahrend einer solchen interglazialen Zeit, z. B. von

Holstein und Lauenburg bis in das Hocbgebirge von Skan-

dinavien, unter der Einwirkung eines bereinbrecbenden warmen
europaiscben Klimas zuriickgezogen batten.

Dabei mutet mir C. Gagel zu, dai3 icb nicbt wiifite, da6

Grundwasserstrome nicbt quer durcb Moranen bindurcbfliefien

konnten, da die Gescbiebemergel „praktiscb wasserundurcb-

lassig sind". Da icb seit 25 Jabren mit Grundwasserversor-

gungen und mit Bobrungen auf tiefe Quellen bescbaftigt bin,

so kann mir Herr C. Gagel glauben, da6 icb wei6, welcbe

Gesteine im Boden wasserdurcblassig oder wasserundurcblassig

sind. Icb batte natiirlicb die Bewegung der Grundwasser nur

iiber den Gescbiebemergeln gemeint, wabrend stebendes Grund-

wasser auf der Oberflacbe von Moranen die tiefe Yerwitterung

verbindert; daber mein Yergleicb mit der Auflosung von Stein-

salz im mittleren Muscbelkalk (Geologic von Deutscbland,

11. Bd., S. 506, Anmerk. l).

Die Yerwitterung von Grundmoranen oder von fluvio-

glazialen Scbottern ist ein cbemiscber Prozei3 der Auslaugung

durcb Wasser; ein solcber ProzeB findet nur an den Orten

statt, wo Wasserbewegung vorbanden ist. DaB bei dieser

Yerwitterung aucb die Scbmelzwasser der Gletscber in den

Oszillationsgebieten eine groBe Bolle spielen, gibt sicb kund
durcb die Entstebung von Orgeln in solcben Gebieten.

Alle Erscbeinungen der Oberflacbenverwitterung von Mo-
ranen oder von Sanden und Scbottern lassen sicb viel leicbter

und genauer in den Alpen und ibren Yorlandern beobacbten,

wo die Aufscbliisse naturgemafi viel bessere sind und viel

tiefer durcb die Diluvialprofile durcbscbneiden als im nord-

deutscben Tieflande, wo man in der Kegel nur das obere

Ausgebende der macbtigen Diluvialablagerungen seben kann.

Es ware daber sebr zweckmafiig, wenn mancbe nord-

deutscbe Geologen das Diluvium in den Alpen aus eigner

Anscbauung genauer kennen lernen wiirden, um so mebr,

als sie ja ibr wissenscbaftlicbes System den Arbeiten der

Alpengeologen entnommen baben.

Icb sebe solcbe Torfe, marine Scbicbten und Yerwitte-

rungen in Holstein und Lauenburg, von denen C. Gagel allein

spricbt, wie jedes abnlicbe Yorkommen als eine lokal ganz

bescbrankte Erscbeinung in den intramoranalen Profilen an,

so wie sie tatsacblicb beobacbtet werden; aber icb kann aus

denselben nicbt die weitgebenden Scbliisse zieben, welcbe

bisber daraus gezogen wurden, namlicb daB ortlicbe Profile

12*
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mafigebend sein sollen fiir ganze Erdteile. Ich kampfe nur

gegen die „interglazialeii" (im alten Sinne des Wortes)

Perioden und gegen die angeblichen mehrfachen starken

Klimaschwankungen Europas wahrend der Diluvialzeit, fiir

welche Schwankungen weder Griinde vorliegen, noch Ursaclien

nachgewiesen werden konnen.

Das sind die wesentlichen Unterschiede zwischen meiner

Auffassung der diluvialen Eiszeit und der Auffassung des

Herrn C. GaGEL oder von PenCK und Bruckner und yon

den Schweizer Geologen.

13. Zum Problem der Entstehung der UmriB-

form von Celebes.

Von Herrn Hans v. Staff.

Berlin, den 20. Februar 1911. .

Als im Jalire 1901 die wissenschaftlichen Ergebnisse

ibrer Beisen in Celebes durch die Gebriider Sarasin veroffent-

licht wurden^), scbien das Bild, das jahrelange Forscbung er-

geben batte, endlicb ein Licbt auf die Tektonik der seltsam

geformten Insel zu werfen. Die Klage von E. SUESS im dritten

Teil des Antlitzes der Erde: „Die Beobacbtungen iiber Celebes

und Halmabera, welcbe mir bekannt geworden sind, reicben

nicbt aus, um aucb nur Vermutungen iiber ibren Bau auszu-

sprecben" (H. S. 213) scbien ibre Berecbtigung verloren zu

baben^).

Kurz gefafit laBt sicb die SARASlNscbe Auffassung etwa

in folgender Weise wiedergeben: Das Grundgeriist von Celebes

v^^ird von einem jungen Faltengebirge gebildet, das fiir die

Ricbtung der Kiisten maBgebend ist. Zwar blieb die Art der

Scbarung dieser einzelnen in die vier „ Finger" der Insel aus-

laufenden Faltenziige nocb etwas unklar, aber Text und Karte

lassen keinen Zweifel, daB die SaraSINs die Gestalt der Insel

in innigen Zusammenbang mit dem Streicben der Faltung

bracbten.

^) Materialien zur Naturgeschichte von Celebes, Bd. IV. Wies-
baden 1901.

2) Autorisierte franzos. Ausgabe 1900, II, S. 278.



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical
Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Zeitschrift der Deutschen Geologischen
Gesellschaft

Jahr/Year: 1911

Band/Volume: 63

Autor(en)/Author(s): Lepsius Richard

Artikel/Article: 12. Das Diluvium im norddeutschen Tiefland.
175-180

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=21340
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=71825
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=525411



