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Herr E, HORN spricht liber Die geologischen Auf-
schliisse des Stadtparkes in Winterhude und des Elb-
tunnels*) und ihre Bedeutung fiir die Geschichte der
Hamburger Gegend in postglazialer Zeit. (Mit 7 Text-

figuren.)

In der Goldbeck-Niederung bei Winterhude, einem nord-

lichen Stadtteil von Hamburg, -werden zur Anlage eines Teicbes

fiir einen Stadtpark groi3e Ausschachtungen vorgenommen, die

wicbtige Aufschliisse fiir die Geologic des Alluviums gebracbt

haben. In der 6— 7 m iiber NN liegenden wannenformigen

Niederung, die im Osten, Norden und Westen Yon Diluvial-

hohen von 19— 26 m Meereshohe vollstandig umscblossen und
nur nach Siiden geoffnet ist, ist unter einer machtigen Be-

deckung von Sand eine Folge von See- und Moorablagerungen

erscblossen worden. In dem Gebiet sind vorher zahlreiche

Bobrungen niedergebracbt worden, und durcb diese Bobrungen

sowie durcb spatere Aufscbliisse ist erwiesen, daB der Ge-

scbiebemergel, der die umliegenden Hoben aufbaut, sicb unter

die wannenformige Niederung senkt und in wecbselnder Tiefe

unter den Seeablagerungen liegt. Bei einigen Bobrungen liegt

der Gescbiebemergel in 6'—8 m Tiefe unter dem Seemergel,

bei anderen 10— 15 m tiefen Bobrungen ist er unter dem See-

mergel nicbt mebr erreicbt worden (vgl. die Profile Fig. 1 u. 2).

Die Seeablagerung bestebt aus einem bellgrauen sebr

kalkreicben Mergel, der erfiillt ist mit Scbalen von Slifiwasser-

concbylien, deren Bestimmung Herr H. Menzel freundlicbst

ubernommen bat. Stellenweise liegen an der oberen Grenze

des Seemergels massenbaft Unioscbalen, die alle miirbe und
zerdriickt sind, so dafi man keine ganzen Exemplare erbalt. Der
Seemergel ist 3—4 m, in einer Bobrung sogar iiber 8 m maebtig.

Uber dem Seemergel liegt Torf und Moorerde, bis zu

3 m macbtig. Die Pflanzenreste des Torfes und des SiiB-

wassermergels bat Herr Lebrer Beyle in Hamburg eingebend

nacb Scbicbten untersucbt. Der untersucbte SiiBwassermergel

und Torf waren je 1 m macbtig. Im Mergel wurden 5, im

Torf 15 Proben genommen und von unten nacb oben fortlaufend

nummeriert. Das Ergebnis der Untersucbung war folgendes

:

„ Pflanzenreste finden sicb scbon in den tiefsten Scbicbten

des SiiBwassermergels. Aui3er den in abnlicben Ablagerungen

in der Regel vorbandenen Pesten von Nym'phaea und Nuphar

Die VerofifentlichuDg der genauen Beschreibung erfolgt im
Jahrbuch der Hamburgischen -wissenschaftlichen Anstalten.



verdienen Najas major und Cladium mariscus^ sowie als Ein-

schwemmlinge Tilia platyphyllos und Picea excelsa deshalb be-

sondere Erwahnung, weil diese Pflanzen der heutigen Flora der

Umgegend von Hamburg als endeme Formen nicht mehr an-

gehoren. Die bochste Scbicht des Mergels war besonders

reich an Pflanzenresten
;

eingeschwemmt fanden sicb Taxns
baccata, Cucubalus baccifer und Acer spec.

SPfurstrasse

(^oHdScfi- SticH-Xaiiae

Diluvial- Geschiebe- Sand,
sand mergel und Spat-

-lehm glazial

SuB- Torfigei
wasser- Sand
mergel

Torf Ge- Horizontal
stauchter geschichte-
Sand ter Sand

12.

Fig. 1 u. 2. Geologisches Profil durch das Goldbecktal bei Winterhude.

MaBstab der Langen ca. 1 : 20000. MaBstab der Hohen ca. 1 : 200.

Der Torf zeigt in cbarakteristischer Weise die Ver-

landung des Sees. Aui3er den Wasserpflanzen, unter denen

Najas flexilis bemerkenswert ist, treten Carex-ATien und die

Erie auf. Moose finden sicb in zwei getrennten Schicbten;

Camptothecium nitens bildet eine diinne, Hypnum giganteum

eine ca. 8 cm macbtige Lage. Die Ficbte tritt zuriick; dafur

erscbeint auffallenderweise Abies pectinata und in den boberen
9*
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Schichten Pinus silvestris. Die hochsten Lagen lassen eine

deutliche Yerarmung der Flora erkennen; es finden sich nur

noch Menyanthes trifoliata^ Pinus silvestris und Rubus idaeus.

Najas flexilis ist axis sch-wedischen Ablagerungen aus der

Ancylus-Zeit bekannt; auch Funde in finnisclieii Mooren zeigen^

daB diese Pflanze ehemals eine weitere Yerbreitung hatte, als

beutzutage.

Woher Abies pectinata zu uns eingewandert ist, hat sich

bis jetzt nicht feststellen lassen; sie ist weder in Holland,

noch in England gefunden worden."
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Der Torf zeigt sehr interessante Lagerungsverhaltnisse.

Er ist mit dem dariiberliegenden Sande merkwiirdig gestaucht

und yerfaltet (vgl. Fig. 3— 5). Die Stauchung der Sande hort

an einer bestimmten Grenze, die in weiter Ausdehnung durch

eine tonige, mit yielen Feuersteinsplittern und Kieseln erfiillte

Scliiclit gebildet wird, auf, und dariiber legen sicb mehr oder

weniger horizontal gescbichtete Sande (vgl. Fig. 6). Die ge-

samte Machtigkeit der Sande schwankt zwiscben 2 und 7 m.

Am Fu6 der westlicben ziemlicb steilen Hobe lag liber dem
Torf eine Scbicbt mit vielen faust- bis kindskopfgroBen Steinen,

Fig. 3.

EirisackuEgeii des hangeDclen Sandes in den Torf,

darunter SiiBwassermergel (diinu geschichtet).

(Der Handspaten in der Mitte des Bildes ist 28 cm lang und 9 cm breit.)

die mebrere windgescbliffene Gescbiebe, darunter einen groBen

Dreikanter entbielt. In einiger Entfernung davon sind scbrag-

gescbicbtete
,

gleicbkornige, steinfreie Diinensande iiber dem
Torf aufgescblossen worden.

Die eigenartigen Lagerungsverbaltnisse des Torfes sind

nicbt etwa als Glazialstaucbungen aufzufassen — dazu sind

sie yiel zu klein — , sondern nur darauf zuriickzufiibren, daB

wabrend der Aufscblittung des Sandes der Torf allmablicb zu-

sammengepreBt wurde, indem das darin entbaltene Wasser
und die bei der Zersetzung der Pflanzensubstanz sicb bildenden

Gase entwicben und der Sand ungleicbmafiig nacbsackte. An
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einigen Stellen, wo die Torfschicht sehr diinn war, ist sie Yon
dem niederdriickenden Sande vollstandig beiseite gepreBt

worden, so dafi der Sand bis auf den Seemergel hinabreicht

(vgl. Fig. 3). Hier liegt dann unter dem Sand eine wenige

Zentimeter starke Partie von Sapropelkalk, der sicb in friscliem

Zustande gummiartig anfiihlt und wabrscheinlich dadurch ent-

standen ist, daB die unter dem Sand liegenden obersten Partien

des an Pflanzenresten sehr reichen Seemergels z. T. ausgelaugt

Fig. 4.

Profi] der Winterhuder Schicliten.

sind. Es konnte jedenfalls keine durcbgehende Sapropelscbicht

zwischen Mergel und Torf beobachtet werden.

Anfanglich war mir tiie Stellung der Scbicbten, ob post-

glazial oder intergiazial, zweifelhaft. Nachdem ich aber nach

den Bohrungen Profile konstruiert und wahrend des Fortganges

der Arbeiten die Aufschliisse haufig besucht babe, stebt fiir

mich fest, daB die Schichten postglazial sind.

Uberall, wo die See- und Torfablagerungen sicb den

Diluvialhohen nahern, steigen sie bis dicbt unter Tage an und
keilen sicb aus, und an zwei Stellen, am Ostrande und am
Westrande der Senke, ist die Auflagerung des Torfes bzw.
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einigen Stellen, wo die Torfschicht selir diinn war, ist sie von

dem niederdriickenden Sande vollstandig beiseite gepreflt

worden, so dafi der Sand bis auf den Seemergel hinabreicht

(ygl. Fig. 3). Hier liegt dann unter dem Sand eine wenige

Zentimeter starke Partie von Sapropelkalk, der sicb in frischem

Zustande gummiartig anfiihlt und wabrscheinlich dadurcb ent-

standen ist, daB die unter dem Sand liegenden obersten Partien

des an Pflanzenreste'n sehr reichen Seemergel s z. T. ausgelaugt

d Simd, horizontal geschichtet c Sand mit tonig-kitfsigen Partien und ha^^er
Zwischenschicht & Torf, oben mulmig, a SMwasserniergel. ^^gi

Profil der Winterhuder Schiciiten.

sind. Es konnte jedenfalls keine durchgebende Sapropelscbicht

zwischen Mergel und Torf beobacbtet werden.

Anfanglicb war mir xiie Stellung der Scbicbten, ob post-

glazial Oder interglazial, zweifelbaft. Nacbdem icb aber nacb

den Bobrungen Profile konstruiert und wabrend des Fortganges

der Arbeiten die Aufscbliisse haufig besucbt babe, stebt fiir

micb fest, dafi die Scbicbten postglazial sind.

iiberall, wo die See- und Torfablagerungen sicb den

Diluvialboben nabern, steigen sie bis dicbt unter Tage an und
keilen sicb aus, imd an zwei Stellen, am Ostrande und am
Westrande rl^^r ^^r.i- . v^t die Auflagerung des Torfes bzw.
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des Torfes und SiiBwassermergels auf Geschiebemergel und
Diluvialsand zu beobachten (vgl. Fig. 7). Auf den Schichten

aber liegt weder Geschiebemergel noch irgend etwas, was als

tiberrest eines solchen angeseben werden konnte.

Da durch die nach Siiden geoffnete, wannenformige

Niederung kein groBeres Gewasser hindurcbgeflossen ist, so

konnen die Sandmassen nur durcb Abscbwemmung yon den

umgebenden Diluvialboben in postglazialer Zeit auf den Torf

gelangt sein. Denken wir uns also die stellenweise iiber

Fig. 5.

Durcli Sackimg entstandene Storungen im Sand iiber dem Torf,

daruber borizontal geschichteter Sand.

10 m macbtigen ailuvialen Ablagerungen auf diese Hoben
ziiriickversetzt, so kommen wir zu ganz bedeutend groUeren

Hobenunterscbieden im Anfang der Alluvialzeit. Wabrend die

llobenunterscbiede jetzt im Maximum 20 m betragen, miissen

sie nacb dem Riickzuge des Eises etwa doppelt so groB ge-

wesen sein. TJnter solcben Yerbaltnissen wird es aucb verstand-

licb, wie Kies und sogar kindskopfgrofie Steine auf den Rand
des Torflagers gescbwemmt, und die See- und Torfablagerungen

mit so macbtigen Sandmassen iiberdeckt werden konnten.

Eine ganz entsprecbende Ablagerung yon Torf und
darunter liegendem SiiBwassermergel ist in dem oberen Isebeck-
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talj einem westlichen Nebental der Alster, beim Bau der

Untergrundbahn unter der Fruchtallee aufgedeckt worden. Hier

ist der Torf aber entweder garnicht oder nur Yon einer dunnen

Sandschiclit bedeckt.

Die analogen Lagerungsverbaltnisse bei den Torflagern

vom Kuhgrund bei Lauenburg und yon Scbulau drangen einem

den ScliluB auf, dafi es sich hier ebenfalls um postglaziale

und nicht um interglaziale Bildungen handelt, trotz Brasenia

und Picea excelsa.

Fig. 6.

Horizontal geschichteter Sand, danmter die dunkle tonige Kiesschicht,

welche die gestorten Sande nach oben absclilieBt und taschenformig io

sie hineingreift. Der Torf liegt ca. 2 na tiefer.

Die geologischen Verhaltnisse des Eibtunnels ergeben

sich leicht aus dem Profil.

Der Nordschacht bei der St. Pauli-Landungsbriicke hat

unter aufgeschiittetem Boden zuerst 10— 11 m Geschiebemergel

mit einigen Sandlinsen angetroffen und darunter in ca. 9— 10 m
unter NN den obermiocanen Glimmerton. Dieser war oben

stark zerkliiftet und von Spalten durchsetzt, welche mit

Diluvialmaterial erfiillt waren. In den oberen 6— 8 m war
er sehr fossilreich, wurde aber nach unten fossilarm. (Der

Schacht reicht bis zu einer Tiefe von — 23,5 m unter NN.)
In der reichen Fauna konnten 140 Arten, meist bekannte
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Formen des Glimmertons, festgestellt werden, darimter 30 fora-
miniferenarten, ' deren Bestimmung Herr A. Franke in Dort-

mund freundlichst ausgefiihrt hat. Der Glimmerton setzt Tom
S^haclit aus noch iiber 130 m nach Siiden unter der Elbe

fort nnd Yerscbwindet bier unter Sand iind Kies des Elbtales

mit einer ca. 20*^ geneigten Boschung, die in den beiden

parallelen Tunneln aufgescblossen -wurde.

Der Siidscbacht auf Steinwarder hat weder Tertiar noch

Diluvium angetroffen, sondern ist gacz and gar bis zu einer

a Geschiebemergel. 6 Sand, c Dargschicht unter d. d SiiBwasserinergel.

e Torf. / Sandeinlageruug im Torf. g- Sand ilber dem Torf.
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Formen des Glimmertons, festgestellt werden, darunter 30 Fora-

miniferenarten, deren Bestimmung Herr A. Franke in Dort-

mund freundlichst ausgefiihrt hat. Der Glimmerton setzt Yom
Sctaclit aus nocli iiber 130 m nach Siiden unter der Elbe

fort und verschwindet tier unter Sand und Kies des Elbtales

mit einer ca. 20*^ geneigten Boschung, die in den beiden

parallelen Tunneln aufgeschlossen wurde.

Der Siidschacht auf Steinwarder hat weder Tertiar noch

Diluvium angetroffen, sondern ist ganz und gar bis zu einer

Fig. 7.

Profil am Ostufer des alten Winterhuder Sees.

Tiefe yon — 23,5 m im Alluvium stehen geblieben. Er durcb-

sank zuerst unter 5 m aufgeschiittetem Boden eine 4— 5 m
dicke Scblickschicht, darunter folgte bis zu einer Tiefe von
— 12 m eine 8,5 bis 9,5 m machtige Sandschicht, die Holz-

reste und einige Knocben enthielt. Darunter liegt eine 1— 2 m
dicke Scbicbt von grobem Sand und Kies, die in der Decke
der beiden Tunnel mehrfacb wieder angetroffen wurde. Diese

Kiesschicht bat im Scbacbt aus — 12 und — 13 m Tiefe

eine Reihe menschlicber Artefakte geliefert. Es sind zwei

scbone Hirscbbornbaken, eine bearbeitete Hirschgeweihstange

und zwei bearbeitete Hirschgeweihsprossen. Unter der Kies-

schicht folgen wieder feine und grobe Sande, welche deutlich

in Banke gesondert sind. Sie sind durch die Bohrungen noch
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unter der Sohle des Schaclites bis — 25 m uacLgewiesen,

ohne durchsunken zu sein. DaB diese Sande mit der Kies-

schicht audi noch zum Alluvium gehoren, beweisen die darin

gemachten Funde. In — 15,5 m Tiefe lag ein abgerollter

Unterkiefer yon Hirsch und in — 21,5 m eine deutlicb be-

arbeitete unmittelbar oberhalb der Mittelsprosse durcbge-

schnittene Hirscbgeweihstange.

In dieser Sandscbicbt unter dem Kies verlaufen die

beiden parallelen Tunnel. Mitten unter dem Elbbett wurde
in der Decke iiber einer diinnen Kiesscbicbt Elbscblick an-

getroffen, der wie in einer Wanne mitten unter dem jetzigen

Elbbett liegt und bei 10 m maximaler Machtigkeit bis zu

— 19 m Tiefe hinabreicbt. An der oberen Grenze der Kies-

scbicbt, unmittelbar unter dem Scblick, mebrere Meter von

der Tertiarboscbung entfernt sind im Osttunnel zwei Scbadel-

fragmente gefunden worden:

in — 16,5 m Tiefe das Schadeldacb eines Menscben,

von dem beim ^Herausgraben leider das Stirnbein zerstort

worden und verloren gegangen ist, und
in — 15,5 m Tiefe das Hinterbaupt eines kleinen Waals,

des Scbwertfiscbes Orca gladiatoi\ der jetzt nocb baufig im
nordlicben Atlantiscben Ozean vorkommt. Beide Scbadel baben
nacb Angabe des Herrn HlNKE so an der oberen Grenze der

Kiesscbicbt gelegen, dafi sie in den Scblick bineinragten.

Erwabnenswert sind nocb die Verbaltnisse der Auf-

lageruug des Alluviums auf der Tertiarboscbung im Tunnel.

Auf der ca. 20° geneigten Oberflacbe des Glimmertons liegt

eine Scbicbt von grobem Kies, die Gerolle von Gescbiebemergel

entbalt, wie sie jetzt an dem aus Gescbiebemergel bestebenden

Scbulauer Steilufer unter dem Einflus der Wellen entsteben.

Von besonderer Wichtigkeit war nun die Erage nacb dem
Verbleiben des Glimmertons unter dem Elbtal. Eriiber war

die Ansicbt berrscbend, dafi das Tertiar unter dem Elbtal sebr

tief lage, da WiEBEL und aucb GOTTSCIIE nocb den Glimmer-

ton vielfacb fiir unterdiluvialen Ton gebalten baben. Das bat

sicb nacb den neueren Bobrungen nicbt bewabrbeitet.

Die Oberflacbe des Glimmertons liegt vielmebr nacb der

Absenkung im Elbtunnel von etwas iiber 20 m unter Stein-

warder in weiter Ausdebnung fast borizontal in 23—25 m
Tiefe, sinkt allerdings unter Neubof bis auf 100 m Tiefe ab,

bebt sicb aber scbon unter Wilbelmsburg bis auf 40 m empor

und steigt nacb Harburg zu weiter an, bis sie unter dem
Geestrande beim Hauptbabnbof von Harburg ungefabr bei Normal-

Null liegt.
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Die 100 m tiefe und hochstens 4 km breite Einsenkung

im Glimmerton in der Mitte des Elbtales scheint nach den

Eohrungen Wilhelmsburg I, Neuhof und Kaiser Wilhelmsliafen

mit Diluvium, bauptsacblich mit Gescbiebemergel, YOn 5— 14 m
ausgekleidet zu sein und ist erfullt mit iiber 70 m machtigen

feinen Sanden. Diese Sande balte icb fiir spatglazial. Sie

sind in der Zeit gebildet, als der Rand des Inlandeises sich

bereits nordlich vom Elbtal befand, und das Eis sich in das

Ostseebecken zuriickzog. Es muB also am ScbluB der Eiszeit

eine regionale Senkung des Landes von mindestens 100 m
stattgefunden haben.

Yon den jetzigen Randern des 9— 10 km breiten Tales

dehnt sich zu beiden Seiten je eine breite Terrasse in der

Tiefe von 20—25 m aus, von denen die nordliche etwa 2,

die siidliche etwa 4 km breit zu sein scheint. Der Strom

scheint also wahrend einer sehr langen Stillstandslage des

Landes seine beiden Talrander, die urspriinglich die 4 km
breite Rinne unter Neuhof begrenzten, zuriickgedrangt zu

haben, ohne dai3 er wesentlich in die Tiefe erodierte oder

ablagerte.

Erst wahrend einer spateren Senkung von 25— 30 m sind

die Sande und Kiese mit den Artefakten des Elbtunnels ab-

gelagert worden. In dieser Zeit entstand auch die im Elb-

tunnel angetroffene Tertiarboschung als Resultierende aus der

Abtragung des Geestrandes und der Senkung. Am Schlui3 der

Senkung war das Meer in die Elbmundung bis Hamburg hinauf

vorgedrungen und lagerte den kalkhaltigen Schlick mit marinen

Muscheln ab. Dieser Salzwasserschlick in der Elbmundung
entspricht der Litorinazeit in der Ostsee, und die darunter

liegenden Sande mit den Artefakten und Baumresten der Litorina-

senkung.

Die Aufschliisse des Elbtunnels und von Winterhude haben

also ergeben, daB bei Hamburg in alluvialer Zeit ganz unge-

wohnlich machtige Aufschiittungen stattgefunden haben. Dai3

diese Aufschiittungen in ursachlichem Zusammenhang stehen,

wird bewiesen durch einige Bohrungen im unteren Alstertale

in der Altstadt von Hamburg. Hier reichen die alluvialen

Ablagerungen mindestens bis zu 20— 24,5 m unter NN. hinab.

Die machtigen Aufschiittungen im Elbtal haben also auf

die Nebentaler riickstauend gewirkt und hier Ablagerungen

von ahnlicher Machtigkeit veranlaBt. Auffallig ist, daB im
unteren Alstertal fast durchgehend in 6— 7 m unter feinem

Sand groberer Sand bis Kies aagetroffen wird. Es liegt also

nahe, die Kiesschicht im Elbtal bei — 12— 14 m mit der im
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Alstertal bei — 6—7 m zu parallelisieren, und Hermit wiirde

auch die tonige Kiesschicht, die die gestaucliten Sande in

Winterliude abscMieiJt, in Einklang steben. Die Ursaclie sehe

ich in einer Unterbrechung des Senkungsprozesses nnd einer

dadurch bedingten teilweisen Abtragung und Auswaschung der

Yorber abgelagerten Sande, wobei das grobere Material liegen

geblieben ist. Die Bildungen des Elbtales und Yon Winter-

hude seien yersuchsweise in folgendem Schema nebeneinandei-

gestellt.

Elbtal Winterhude

Litorina-

Zeit

Marine
Periode

Schlick mit marinen
Conchylien

Sand

horizontal geschichtet

Senkung
(ca. 30 m)

Sand

Unterbrechung ; Kies
mit Artefakten

Sand

Sand -r\"

Tonige Kiesschicht

Sand; Zusammenpressung
des Torfes

Ancyliis-Zeit

Erweiterung des

Tales; Tierrassen

bei — 25 m
Torf

?rgel
Yoldia-Zeit

Spatglazialzeit

Sand (70 m)

Senkung

Land + 100 m hoher

Seem(

Sand

Yerfolgt man die Ablagerungen der Elbe Yon Hamburg
Oder besser YOn der Miindung aus aufwarts, so stoEt man auf

dieselben Yerbaltnisse. Die jiingste Bildung des Elbtalalluyiums

ist uberall der Scblick. Er ist an der Miindung bei CuxbaYen
20— 25 m, bei Brunsbiittel 20— 22 m macbtig, entbalt marine

Muscbeln und wird unterlagert Yon fluYiatilen Sanden mit

Holzresten. In den neuen Scbleusengruben bei Brunsbiittel ist

nacb W. WOLFF folgendes Profil aufgeschlossen

:

„bis — 20 m unter NN. muscbelreicber junger Seescblick,

bei — 20,5 m stellenweise eine Dargscbicbt mit Yielen

Weidenblattern und einem alten Waldboden als Basis. Auch
sind in dieser Tiefe Yiele Stamme, besonders Yon Eicben gefunden

worden. Darunter liegt bis etwa — 26 m deutlicher FluBsand."

Aucb bei Hamburg kommen in den unteren Lagen des

Schlicks nocb marine Muscbeln Yor. Er ist aber bier in der

Kegel nur 4— 5 m dick. Darunter folgen mindestens 20 m
fluYiatile Sande mit Holzresten. Bei den neuen groBen Hafen-
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bauten auf Waltershof-Griesenwarder ist unter dem ScMick

€ine machtige Torfschicht erschlossen worden.

Oberhalb von Hamburg ist der Scblick in der Kegel

weniger machtig, aber er breitet sicb als zusammenhangende
Decke im ganzen Elbtal bis oberhalb Magdeburg aus. Bei

Magdeburg ist die Scblickscbicht nach WahnSCHAFFE 1— 2 m,

an der Elbbriicke sogar 3,5 m macbtig. Darunter liegen Sande

und Grande, in welcben grofie Eichenstamme gefunden worden
sind, und die WAHNSCHAFFE deshalb zum Alluvium rechnet,

wahrend SCHREIBER sie mit Unrecht ins Diluvium gestellt bat.

Diese Sande sind offenbar nicbts anderes als die Sande unter

dem Scblick im Elbtunnel und in der Scbleusengrube bei

Brunsbiittel. Aus denTalern der Bode und Wipper bat KeilhaCK
1— 4 m macbtige „Hocbflutscblammablagerungen" bescbrieben.

Leider ist iiber die Macbtigkeit der Sande nocb zu wenig be-

kannt, als daB man mit Hilfe ibrer unteren Grenze einen

ScbluB auf die Tiefe und das ebemalige Gefalle des Elbtales

zieben konnte. Es lafit sicb aber mit Sicberbeit soviel er-

kennen, daB die macbtigen Aufscbiittungen im unteren Elbtal

bis weit oberhalb von Magdeburg und sicher auch in die

Nebentaler (Havel und Spree) hinein, ihre riickstauende Wirkung
ausgeiibt haben.

Da sicb im unteren Elbtal einst die gesamten Wasser-

laufe Norddeutschlands sammelten, und die Elbe auch heute

nocb sein bedeutendster Strom ist, so liegt im unteren Elbtal

der Schliissel fiir das Yerstandnis des Alluviums der nord-

deutschen Flufitaler liberhaupt.

Eiir die Eorderung der Arbeit bin ich einigen Herren zu

besondcrem Danke verpflichtet.

Herrn GURICH Bin ich sehr dankbar dafiir, daB er mir

die Bearbeitung der Ausschachtungen im Hamburger Gebiet

iibertragen und alle Hilfsmittel zur Bearbeitung in freund-

lichster Weise zur Yerfiigung gestellt hat. Ihm sowohl wie

Herrn W. WOLFF verdanke ich manche Belehrung und An-
regung auf Exkursionen und gemeinsamen Begehungen der

Winterhuder Aufschliisse.

Herr KoCH, der die Hamburger Bohrungen bearbeitet,

hat mir bei der Zusammenstellung der Bohrprofile bereitwilligst

geholfen. Herr A. Franke in Dortmund hat die Bestimmung
der Foraminiferen des Glimmertons freundlichst ausgefiibrt,

wahrend Herr H. Menzel die Bearbeitung der Conchylien

des Siifiwassermergels und Herr Beyle in Hamburg die des

Torfes von Winterhude iibernommen haben. Allen diesen

Herren spreche ich meinen besten Dank aus.
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Zur Diskussion sprechen die Herren Menzel iiber die

Fauna der Ablagerungen, ferner die Herren KOERT, GaGEL^
W. Wolff und der Yortragende.

Herr MENZEL fiihrte iiber die Concliylienfauna von
Winterhude folgendes aus:

Es ist mir im Yorigen Sommer Yergonnt gewesen, die

interessanten Aufschliisse bei Winterhude selbst zu besichtigen

und an Ort und Stelle Aufsammlungen Yorzunehmen. AuBer-

dem hat Herr Horn mir sein gesamtes Material an Conchylien

zur Bestimmung und Bearbeitung freundlichst liberlassen. Ich

sehe micli YeranlaBt, an dieser Stelle kurz iiber die bisherigen

Ergebnisse dieser Bearbeitung zu berichten.

Es fanden sich folgende Arten:

1. Helix {Tachea) nemoralis L.

. 2. Limnaea {Limnus) stagnalis L.

3. - {Gulnaria) ovata Dep.
4. - - lagOtis Schrenk.
5. - - auricularia L.

6. - - cf. mucronata Held.
subYar. Bartolomea Cl.

(Eine hochst eigenartige Form der Gulnaria-Gruppe,

die mir nocb am meisten Ahnlichkeit mit der Yon

ClessIN beschriebenen Form zu baben scheint).

7. Flanorhis {Coretus) corneus L.

8. - (Tropidiscus) umbilicatiis Mull.
9. - - carinatits Mull.,

Yar. dubius Hartm.
10. - (Gyrorhis) rotundatus PoiRET.

11. - (Gyraulus) deformis Hartm.
12. - - albus Mull.

und Yar. cinctutus WEST,
(oder stelmachoetius Bourg).

13. - - gredleri Bz.

14. - - socius West.
15. - - crista L.

16. - {Hippeutis) complanatus L.

17. Velletia lacustris L.

18. Valvata (Cincinna) jpiscinalis Mull.
19. - - fluviatilis CoLBEAU.
20. - - obtusa Stud.
21. - - antiqua Sow.



22. Paludinaf (Einige Bruchstiicke, die vermutlich zu

einer diinnschaligen Paludine gehoren).

23. Bythinia tentaculata L.

24. Belgrandia cf. germanica Cl.

25. Unio sp.

26. Pisidium sp.

Unter diesen Arten ist zunaclist keine einzige, die flir

ein kaltes, glaziales, Klima sprechen konnte. Dagegen finden

sich eine ganze Reihe Zeugen durchaus gemafiigter klimatischer

Verhaltnisse. Zu diesen rechne ich einmal Planorbis umhi-

licatus, carinatus und rotundatus sowie Bythinia tentaculata

,

die in groBer Menge auftritt. Die warmsten Elemente der

Fauna sind Planorhis corneus und Belgrandia cf. germanica.

Die letztere ist nocli in einer anderen Hinsicht von Bedeutung.

Es ist eine Art, die bei uns sicher, yielleicht aber sogar iiber-

haupt ganz erlosclien ist, deren nachste Verwandte indessen

in Frankreich, Italien und den iibrigen Mittelmeerlandern

lieimiscli sind. Fossil hat sie sich in Deutschland schon

mehrfach gefunden, und zwar einmal in groBter Anzahl und
weiter Yerbreitung in den diluvialen Tuftkalken der Gegend
Yon "Weimar, Taubach, Burgtonna, Miihlhausen usw., also in

der „Taubacher Stufe" und zum andern bei Phoeben und Klinge

in den dort aufgeschlossenen torfigen Ablagerungen der jiingeren

Interglazialzeit. Sie wiirde also vor allem auf ein diluYiales

(jung interglaziales) Alter der Winterhuder Schichten hinweisen.

Yon Interesse sind weiterhin noch die Formen aus der

Gruppe des Plan, alhus {Gyraulns deformis, G. albus var.

cinctutus (oder stehnaclioetius) und G. socius. Es sind das

Formen, die lebend meist ziemlich selten gefunden werden.

G. deformis ist fast nur aus den Alpenseen bekannt geworden,

G. socius nur aus dem siidlichen Schweden. Fossil findet sich

die Gruppe gar nicht selten, vor allem ebenfalls in Ablagerungen

der letzten Interglazialzeit. Ich kenne sie vor allem aus einem

diluvialen Kalklager von Armsen in der Liineburger Heide,

sodann auch wieder von Phoeben. Sie fanden sich z. B. auch

in den von Weber . beschriebenen interglazialen Torf- und
WiesenkalkablagerungenvonLiitjen-Bornholt am Kaiser-Wilhelm-

Kanal. SteuslOFF^ fiihrt diese Planorben- Gruppe fossil

aus jungalluvialen Moorerdebildungen und Wiesenkalken, sowie

lebend aus mehreren Seen Mecklenburgs an. Mir sind Gyraulus
albus-Yerw^ndte lebend, z. B. aus der Madue in Pommern

') Steusloff: Beitrage zur Fauna und Flora des Quartars in

Mecklenburg. Arch. d.Ver. d. F. d. Naturgesch. in Meckl. Bd. 65, 1911.
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bekannt. In den conchylienfiihrenden Praelitorinabildungen,

die ich vom Kaiser-Wilhelm-Kanal, aus Pommern und der Ber-

liner Gegend untersuchen konnte, habe ich Formen der albus-

Verwandtschaft nicbt angetroffen.

Wenn ich, obne auf die LagerungSYerhaltnisse einzugehen,

lediglich auf Grund der Fauna ein Urteil abgeben soil, so

komme ich zu folgendem Ergebnis:

1. Die conchylienfiihrenden Schichten von Winterhude
miissen sich zu einer Zeit mit gem aBigtem Klima
gebildet haben, da in ihnen wirklich nordische Formen
ganz fehlen, eine Anzahl Formen, die durchaus kalteres,

arktisches und subarktisches Klima meiden, dagegen

haufig vorkommen.
2. Das Auftreten der Belg7'andia vfeist auf ein diluviales

Alter hin, denn diese Art findet sich in Deutschland

nirgends postglazial oder lebend, tritt dagegen mehrfach

in jungdiluvialen, dem Interglazial II angehorigen Ab-
lagerungen auf. Auf die Verwandtschaft mit diesen

Ablagerungen deutet auch das haufige Vorkommen der

Planorhis a/6ws-Verwandten hin.

3. Die bisher bekannt gewordenen Conchylienfaunen der

Yoldia- und Ancyluszeit im nordlichen Deutschland zeigen

keine Ahnlichkeit mit der Winterhuder Fauna.

Ich muB es weiteren Untersuchungen iiberlassen, wie die

Deutung der allerdings etwas auffalligen LagerungSYerhaltnisse

durch Herrn HoRN sich mit diesem klaren und eindeutigen

Befund der Fossiluntersuchung wird vereinbaren lassen.

In der Diskussion bemerkte Herr KOERT, daB Herr

GaGEL und er am 15. September v. J. den AufschluB im Volks-

park bei Winterhude eingehend besichtigt hatten und zu einer

erheblich anderen Auffassung der dortigen Schichten gelangt

seien als Herr HORN.
In der Westwand (siidlicher Teil) des dort angelegten

Seebeckens lieB sich damals yon oben an folgendes Schichten-

profil beobachten:

etwa 0,75 m z. T. feiner, z. T. kiesi^er Sand
0,50 m Grundmorane in Gestalt von lebmigem Sand

und Kies mit faustgroBen Geschieben, z. T. mit

Schlieren Yon Torf, Ton und Sand, stellenweise

ist eine aus Torf, Sand und Geschieben zusammen-
geknetete Lokalmorane entstanden

0,50 m Torfscholle

1,20 m Sande mit Streifen von strukturlosem Humus
1,50 m wohlgescbichtete Sande und schlieBlich

das primare Torffloz im Wasserspiegel.
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Wahrend der Torf des primaren Flozes Yon hellbrauner

Farbe war unci die einzelnen Pflanzenreste nocli durchaus

deutlich erkennen lieB, fiihrten die hoheren Scliicliten nur

strukturlosen schwarzen Humus.
Auf der Nordseite des Seebeckens war ungefahr in der

Mitte das prim are Torffloz bis auf ganz geringe Reste ab-

getragen, und seine bier sichtbare Unterlage, namlicb ein fein-

sandiger, etwas faulscblammbaltiger Seekalk gestaucht. Uber

dem Torf bzw. dem Seekalk lagen bier 2,5— 3 m z. T. schon

gestaucbte lehmig-kiesige Sande mit Scbmitzen und Schweifen

Ton strukturlosem Torf.

An der Ostseite wies das Seebecken damals eine Aus-
buchtung auf, in deren Steilwand wir sandig-kiesiges Diluvium

in mehr als 1 m tiefen Tascben in den primaren Torf bis

etwa 0,5 m iiber dem Seekalk eingreifen sahen. Nacb Norden

zu beobacbteten wir sogar eine iiberkippte Falte von ton-

streifigen Sanden! Die bangendsten Sandscbicbten wiesen bier

sebr deutlicb die Ortsteinbildung auf.

Yon der Siidseite endlicb, da, wo der Kanal in eine Aus-

sackung des Seebeckens miindet, stammt die auf S. 149 wieder-

gegebene Skizze, welcbe Herr Gagel nacb der Natur ge-

zeicbnet bat und welcbe die starken Staucbungen und Scbweif-

bildungen des Ton- und Torfstreifen flibrenden Sandes und
Kieses veranscbaulicben soil.

Wir sind zu der Ansicbt gekommen, da6 alle die er-

wabnten Erscbeinungen, also die starken Staucbungen des

Torfes und des Seekalkes, die stellenweis betracbtlicbe Ab-
tragung des Torflagers, die Bildung der Torfscbollen und der

Streifen von Ton und strukturlosem Humus, die offenbar aus

dem Torf und Seekalk des Lagers durcb Aufarbeitung und
Verwitterung bervorgegangen sind, als Wirkungen des Land-

eises zu gelten baben, welcbes die Winterbuder Ablagerungen

liberscbritten bat, und wir erblicken in den oben gescbilderten

Resten von Grund- und Lokalmorane deutlicbe Ablagerungen

dieses Landeises. Wir konnen nicbt zugeben, dafi es die Last

des Sandes gewesen sei, welcbe die Torfscbicbten stellenweise,

besonders in ibren oberen Teilen verdriickt und zerrissen babe,

wie das W. WOLFF^) neuerdings von dem versunkenen Moor
von Winterbude bebauptet bat und wie aucb Herr HORN in

seinem Vortrage annimmt. Denn man kann sicb scbwerlicb

eine Emporpressung eines Torfmoors nebst seiner Unterlage

^) Uberblick iiber die geologische Entwickelung Schleswig-Holsteins
in der Quartarperiode. Jahrg. XXII, Heft 1 der „Heimat", S. 7.

10
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Torstellen, sobald sich erst einmal iiber das ganze Moor eine

melirere Meter maclitige Decke Yon Sedimenten ausgebreitet

hat, aber, selbst wenn man die Moglicbkeit vertikaler Be-

wegungen infolge ungleicbmaBiger Machtigkeit der Deckscliichten

zugiebt, wie soli man sicb die horizontalen Terscbiebungen er-

klaren, welche sich bei Winterhude in der Herausbildung Yon

Schweifen und in iiberkippten Falten YerrateD? Nimmt man
aber an, wie es Herr HORN anscheinend will, daB diese

Lagerungsstorungen zustande gekommen seien durch einseitige

Belastung des Moores, namlich durch Einschwemmung Yon

Sand "und Kies, welche in postglazialer Zeit Yon den um-
gebenden Hohen herab in das Yertorfte Seebecken erfolgt sei,

so stehen dem alle Erfahrungen der Flachlandsgeologen ent-

gegen, die fiir eine derartige Denudation und fiir eine so be-

trachtliche Zuschiittung ganz flacher Becken in postglazialer

Zeit keine Beispiele kennen, selbst nicht in der hierfiir so

giinstigen kuppen- und seenreichen Grundmoranenlandschaft.

Unsere Ansicht, daB in den Aufschliissen des Winterhuder

Yolksparks diluYiale und zwar interglaziale Schichten Yorliegen,

erfahrt durch die Ergebnisse der palaobotanischen Untersuchung

ihre Bestatigung, und darauf mochten wir hier etwas naher

eingehen, um so mehr, als Herr HoRN iiber diesen wichtigen

Punkt in seinem Yortrage sehr kurz hinweggegangen ist. Wir
sind unserem Kollegen, Herrn StOLLEE, zu groi3em Dank dafiir

Yerpflichtet, daB er uns Yon Herrn Beyle in Hamburg, dem
Bearbeiter der Flora dieser Schichten ein Yerzeichnis der pflanz-

lichen Reste beschaffte, die er selbst auf Wunsch des Bearbeiters

im Laufe des letzten Sommers nachgepriift hatte und deren

Liste er uns nun mit wertYollen Hinweisen zur Yerfiigung

stellte.

Herr Beyle hat 15 Proben des etwa 1 m machtigen

Torflagers und 5 Proben aus den oberen 30 cm des See-

kalks untersucht und dabei durch die ganze Ablagerung

gleichmaBig Yerbreitet Pflanzen eines gemaBigten Klimas ge-

funden. Im einzelnen wurden in dem Seekalk u. a. fest-

gestellt: Najas major, Carpinus hetulus, in dem Torflager u. a.:

Najas flexilis^ Carpinus hetulus, Ilex aquifolium, Abies

pectinata (you letzterer u. a. gut entwickelte, ausgereifte Samen
sowie Zapfenschuppen im mittleren Telle des Lagers!) Nun
laBt sich aus den Yon StOLLER^ zusammengestellten Tabellen

ersehen, daB aus altalluYialen Torflagern Norddeutschlands

^) IJber die Zeit des Aussterbens der Brasenia purpurea Miohx.
in Europa, speziell Mitteleuropa. Jahrb. geol. L.-A. f. 1908, S. 83—85.
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Najas major^ Abies 'pectinata^ Carpinus betulus. Ilex aqui-

folium nicht bekannt sind, wohl aber aus diluvialen. Be-

treffs der Abies pectinata machte Herr Stoller uns darauf

aufmerksam, dafi gegenwartig die Nordgrenze ihrer spontanen

Yerbreitung in Deutschland durch eine Linie gegeben sei, welche

ungefahr die Orte Luxemburg, Bonn, Kassel, Hann. Miinden,

Eisenach, Gera, Dresden, Gorlitz, Spremberg, Breslau Terbindet.

Waren die Winterhuder Schicliten wirklich postglazial, wie

Herr W. WOLFF^) und Herr HoRN es annebmen, dann muB
man die Frage aufwerfen: In welchem Abschnitt der Post-

glazialzeit soli das Klima bei Hamburg noch warmer als

gegenwartig gewesen sein, wo Abies pectinata von selbst dort

nicbt mehr yerbreitet ist? Wissen wir docb andrerseits aus

der Florengeschichte, dafi seit dem Abschmelzen des letzten

Landeises die mittlere Sommertemperatur Nordwestdeutschlands

standig folgendermafien zugenommen bat^):

Von mindestens 3° zur Dryaszeit

auf 8^ in der Birken-Kieferperiode, dann
auf 12—13° iu der Eichenperiode and schlieBlich

auf 17° in der Erlen-BucheDperiode.

Scbliefilich sei noch erwahnt, dafi Weber^) von der Abies

pectinata angiebt, dafi die Untersuchung rezenter Moore aus

dem Suden der Provinz Hannover bisher (1896) keinen Anhalts-

punkt dafiir geliefert hat, da6 die Tanne jemals in der jiingeren

Quartarzeit bis in diese Gegend von selbst vorgedrungen sei.

Hier moge als Nachtrag noch hinzugefiigt werden, daB

Weber im Jahre 1908 in einem von KoERT bei Bergedorf,

also unweit Winterhude, entdeckten interglazialen Torflager

ebenfalls Pollen der Abies pectinata festgestellt hat. Es diirfte

auch die Mitteilung interessieren, dafi dieses Torflager von dem
Geschiebemergel der letzten Eiszeit bedeckt wird, und dafi der

Geschiebemergel wieder z. T. auf eine Steinsohle mit lehmigem

Bindemittel, also einen Grundmoranenrest ahnlich dem von

Winterhude, reduziert ist. Weiteres findet man in den nachstens

erscheinenden Erlauterungen zu Bl. Bergedorf (Grad-Abt. 24

Nr. 36) auf S. 18 bis 22.

"Wie Herr Menzel auf Grund seiner Untersuchungen der

Winterhuder Conchylien, so kommen GaGEL und ich auf Grund
des stratigraphischen und floristischen Befundes zu dem Er-

1) A. a. 0. S. 7 und diese Zeitschr. 1911, Monatsber., S. 410.

^) Stoller: Die Beziehungen der nordwestdeutschen Moore zum
nacheiszeitlicheu Klima. Diese Zeitschr., 62, 1910, S. 176.

^) Uber die fossile Flora von Honerdingen und das nordwest-
deutsche Diluvium. Abh. Naturw. Ver. z. Bremen 1896, Bd. XIII, S. 461.

10*
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gebnis, daB die Winterhuder Schichten nicht postglazial sind,

sondern zum jiingeren Interglazial gehoren. Der YOn Herrn
HoEN aus dem Liegenden dieser Schicliten erwalinte Geschiebe-

mergel muB demnacli einer alteren Eiszeit zugereclinet werden.

Herr GAGEL bemerkt zu dem Yortrage des Herrn HORN
folgendes:

„Der „saiidig steinige Ton", bzw. „tonige steinige Sand"
bzw. „tonige Kies mit Flintsplittern", der iiber den gestorten

Torfen, bzw. den gestorten und gestaucbten Sanden liegt, ist

auch nach meiner Auffassung eine sichere^) Grundmorane, die

mit diesen Stauchungen im ursacblichen Zusammenbang stehen

muB" (und legte zum Beweise eine Probe dieser sandigen

Grundmorane mit faustgrofien Geschieben und Elintgerollen

[„ Wallsteinen"] vor).

Eiir die Annabme des Herrn HORN, daJ3 die jetzt sehr

geringen Hobendifferenzen zwiscben der Geest und der Niede-

rung, in der das TorfJager liegt, urspriinglicb mindestens

doppelt so bocb gewesen seien, und daB die „tonig steinigen

Sande mit bis kopfgroBen Gescbieben" durcb Denudation

dieser urspriinglicb sebr viel groBeren Hoben entstanden und

berabgespiilt seien, liegt nicbt der geringste Anbalt Yor, denn

diese sebr sanft ansteigenden Geestboben zeigen keinerlei

wesentlicbe oder merklicbe Erosionswirkungen und baben ein

Yiel zu geringes Gefalle (weniger als 1 : 100), als daB der-

artige Gescbiebe Yon ibnen berabgespiilt sein konnten, und
wir kennen aucb sonst aus dem ganzen iibrigen Scbleswig-

Holstein keinerlei Anzeicben fiir derartig gewaltige postglaziale

Denudations wirkungen.

Die YOn Herrn HORN im Bilde gezeigten Durcbpressungen

des bangenden Sandes durcb den Torf bis in dessen Liegendes

sind als Wirkungen des Druckes des gering macbtigen — und
obenein ziemlicb gleicbmaBig macbtigen — Sandes liber dem Torf

Yollig unYerstandlicb; sie sind nur Yerstandlicb als Wirkungen

eines sebr Yiel gewaltigeren Druckes, als dessen Ursacbe nacb

unseren jetzigen Kenntnissen der Yerbaltnisse nur eine erbeb-

1) An dem Rest der tonig- steinigen Sande iiber dem Torf, die

mir Herr Horn im April 1912 auf einer gemeinsamen Begehung zeigte,

war die Moranenstruktur langst nicht mehr so deutlich erkeimbar als

ein Jahr vorher, und daB es keine typische, sondern eine stark Yer-

waschene Morane ist, will ich gern zugeben; geschliffene Geschiebe
kann man naturgemaB in solchen sandigen Yerwaschenen Moranen
nicht erwarten, die finden sich aber auch in ganz intaktem Geschiebe-
mergel nur selten.
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liclie Eismasse in Frage kommen kann. Aufierdem ist der

Torf bei Winterhude garnicht einheitlich, sondern iiber dem
primaren, ungestorten Torflager liegen ein bzw. zwei Lagen

von umgelagertem, sehr stark verunreinigtem und mit faust-

groBen Gescbieben durcbsetztem Torf, die durcb eingelagerte,

mebr oder minder macbtige Sandmassen von einander und in

sicb nocb geteilt sind.

Diese verunreinigten, umgelagerten Torfe sind teilweise

in der starksten Weise gestaucbt, wie beistebende, nnter

standiger Kontrolle von Herrn KOERT gezeicbnete Stelle im

StauchuDgeD der Sande an der Einmiindung des Kanals in das Seebecken.

Unten primares Torflager; dariiber zwei Schichten von umgelagertem

sandigen Torf und gestauchte Sandlagen, zii oberst horizontale Sande.

SO der Ausscbacbtungen beweist, und z. T. zu langen Scbweifen

ausgezogen. Die iiber diesen umgelagerten Torfen liegenden

Sande sind z. T. zu liegenden bzw. voUig iiberkippten
Falten zusammengestaucbt.

Die ganzen Yerbaltnisse bei Winterbude stimmen auf das

frappanteste iiberein mit den Yerbaltnissen am Kaiser-Wilbelm-

Kanal in der Gegend von LiUjenbornholt — ungefiibr bei Kilo-

meter 25.

Aucb dort liegen Torfe mit einer ausgesprocben inter-

glazialen Flora (Brasenia 'purpurea) und nacb Feststellung von

Herrn StOLLER aucb mit IJidicJiiuin spathaceiim auf sebr

scbneckenreicben Moormergeln und Faulscblammbildungen, die
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Yon zalilreichen kleinen und kleinsten Planorben, Bithjnieii,

Valvaten usw. wimmeln. Die Fauna ist noch niclit durch-

gearbeitet; Herr Menzel, der Proben davon gesehen hat, hat

auf den ersten Blick darin die Gruppe des Planorhis albus

erkannt. IJber diesen Torfen liegen geschichtete Sande und
Geschiebesande, "welche letztere z. T. etwas lehmig sind und
seitlich in richtigen und unzweifelhaften Geschiebelehm liber-

gehen mit erheblichen Geschieben, der aber nun nicht etwa

nur in den Senken liegt — so dafi er auch bei ausgiebigster

Yorurteilslosigkeit nicht als „ Gehangeschutt" gedeutet werden
kann — , sondern der auch in die kleinen Erhebungen des

Gelandes sich hineinzieht.

Wie die groBen und einwand^eien Aufschliisse am Kaiser-

Wilhelm-Kanal beweisen
,

liegen all diese Interglazialmoore

etwa zwischen Kilometer 24 und 28 in genau derselben Si-

tuation in groUeren oder kleineren Senken des alten Gelandes

und werden abwechselnd yon Geschiebesand (mit mehr als

m groi3en, geschliffenen Geschieben), lehmigem Geschiebe-

sand und Geschiebelehm iiberlagert.

Diese einheitliche jungglaziale Serie, die dort auf den

Interglazialtorfen drauf liegt, schmiegt sich aber nicht nur
den Yertiefungen des alten Gelandes an, sondern bildet selbst

auch kleine aber deutliche Kuppen dariiber, und wie es moglich

gewesen ist, diese jungglaziale Serie iiber den Interglazialtorfen

bei Liitjenbornholt als „alluYiale FluBsande der Holstenau"

zu deuten („Heimat", Jahrgang XXII, Heft 1 , Seite 7), wie

es neuerdings geschehen ist, wird jedem, der die Aufschliisse

gesehen hat, ein Yolliges Ratsel bleiben.

Auch etwa bei Kilometer 25 finden sich unter diesen

hangenden jungglazialen Schichten in dem Interglazialtorf die

erheblichsten Druckwirkungen ; Torf und Faulschlamm sind

stellenweise vollig fortgedriickt, und die hangende Serie bis auf

den —^ entkalkten — Untergrund durchgepreBt; sehr ahnlich

den Yon Herrn HORN gezeigten Photographien Yon Winterhude.

Auch bei Liitjenbornholt ist der Interglazialtorf und Faul-

schlamm z. T. umgelagert und mehr oder minder mit Sand

oder Geschieben Yerunreinigt, ja z. T. ist er direkt in eine

humose Grundmorane umgewandelt, die der Hauptmasse nach

aus organischem Material besteht, aber die uuYerkennbarste

Moranenstruktur aufweist. (Zentralbl. f. Min. 1911, Nr. 7,

S. 219.)

Wahrend nun aber der Faulschlamm bei Winterhude die

unYerkennbarsten faunistischen und stratigraphischen Uberein-

stimmungen mit den sicheren interglazialen Ablagerungen am
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Kaiser -Wilhelm-Kanal aufweist, zeigt er zu den postglazialen

Ablagerungen Schleswig-Holsteins nicht die mindesten Be-

ziehungen.

Auch diese sind am Kaiser -Wilhelms-Kanal in un-

erreicliter Schonheit und Vollstandigkeit aufgeschlossen bzw.

aufgeschlossen gewesen, von den Dryastonen, die noch zur

Zeit des abschmelzenden Inlandeises, z. T. noch gleiclizeitig

mit dem Absatz der Grundmorane gebildet wurden, in liicken-

loser Folge durch Wiesenkalke, Moormergel und Torfe bis in

die allerjungste, junghistorische Yergangenbeit mit Scbicliten

mit Neritina fluviatilis und Dreyssensia yolymovplia. Diese

Scbichten im Osten des Kaiser-Wilhelms-Kanals zeigen in

liickenloser Reibenfolge die ganze Entwickelung der post-

glazialen Fauna und Flora, aber sie zeigen nicbts auch nur

annahernd Yergleichbares mit dem Moormergel von Winter-

hude und keine Spur YOn den dort gefundenen Planorben.

Diese Moormergel und Torfe sollen nach dem Parallelisierungs-

schema des Herrn Horn annahernd in die „ Yoldia-Zeit"

fallen, eyentuell die Torfe schon in die Ancyluszeit. Wie
konnen sich diese Moormergel mit Faunenelementen, die z. T.

jetzt noch kaum wieder bei uns erschienen sind, in dem
kaltesten Teil der Postglazialzeit gebildet haben, in einer Zeit,

wo in den Gebieten weiter im Osten nach Yollig sicheren
stratigraphischen Yerhaltnissen sich die „Dryas"tone mit ganz
anderer Fauna abgesetzt haben, in der ganz andere — kalte-

liebende — Planorbisarten gefunden sind^) als bei Winterhude;

die Winterhuder Arten {Planorhis alhus usw.) aber Yollig

fehlen?

Die Winterhuder fossilfiihrenden Ablagerungen sind alsa

sowohl aus stratigraphischen wie aus biologisch-palaontologi-

schen Griinden als sicheres Interglazial zu betrachten.

TSachtrag. Wenn es obenein, wie Herr HORN zugibt,

erwiesen ist, daB der Geschiebemergel im Liegenden des Torf-

lagers identisch ist mit dem machtigen Geschiebemergel im
Hamburger Elbufer, den schon GOTTSCHE als Untern erkannt

hat und der auf dem marinen (ersten) Interglazial liegt

(vergl. GaGEL a. a. 0. S. 241), so ist auch von dieser Seite

aus der Beweis fiir die interglaziale Stellung des Winterhuder

Torfes gefiihrt!

^) Yergl. C. Gagel: Neuere Fortschritte der geologischen Er-

forschung Scbles"wig-Holsteins. Zeitscbr. d. Natarwissensch. Vereins von
Schleswig-Holstein. 1912, Bd. XV, Nr. 2, S. 224 und eine im Drack
befindhche Arbeit von C. Gagel und H. Menzel iiber die Dryastone.
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Herr W. WOLFF widersprach den Belaauptungen der

Herren KOERT und Gagel, daB im Hangenden der Winter-

huder Moorschichten eine Glazialbildung Yorhanden sei. Die

vorgezeigte tonige Kiesprobe konnte unter keinen Umstanden
als Geschiebelehm gelten. Redner bat die Aufschliisse mebr-

fach, zuletzt vor 14 Tagen studiert, und kann die Angabe
des Herrn Horn durcbaus bestatigen, dai3 Kalk und Torf sich

nabe dem Nordende des Sticbkanals im Goldbeckkanalprofil

auf Gescbiebemergel auflagern. Nirgends auf der ganzen

mebr als 600 Meter breiten und langen AufscbluBflacbe siebt

man ein Gescbiebe iiber dem Torf; nur entlang der Geest-

boben findet man berabgewanderte grofiere Steine bis zu Kopf-

groBe; entfernt man sicb nacb der Mitte des Beckens, so

feblen diese vollkommen, und man findet nur nocb nuB- bis

kartoffelgroBe GeroJle. So eigenartig Fauna und Flora sein

mogen, sie sind immerbin jiinger als das jiingste dortige Glazial.

Herr HORN erwiderte:

In der Diskussion wurde von den Herren KOERT und

Gagel die Ansicbt vertreten, daB die Scbicbten von Winter-

bude interglazial seien. Sie baben bei ibrem einmaligen Be-

sucb der Aufscbliisse, wie icb es erwartet batte, die tonig-

sandige Kiesscbicbt iiber dem Torf fiir das Anzeicben einer

erneuten Yereisung angeseben und in der Diskussion als

„typiscbe Grundmorane" bezeicbnet. Anfanglicb bat mir die

Deutung dieser Scbicbt selbst einige Scbwierigkeiten bereitet,

und icb babe sie desbalb, um objektiv zu sein, stets als

„tonige Kiesscbicbt" bezeicbnet.

Eine bestimmte Macbtigkeit laBt sicb fiir diese Scbicbt

nicbt angeben, da sie iiberall, wo sie zu beobacbten war, in

die darunter liegenden Sande tascbenformig eingreift (s. Fig. 6)

oder mit ibnen verfaltet und Yerknetet ist (s. Fig. 4 u. 5). Die

Dimensionen lassen sicb aber auf den Bildern leicbt nacb den

nebenstebenden Gegenstanden abscbatzen. Der tonige resp.

lebmige Sand dieser Scbicbt entbalt in besonders groBer Menge
Feuersteinsplitter, die ausnabmslos stark angewittert sind. Die

Kanten sind nicbt scbarf, sondern abgestoBen und gerundet, und

die Brucbflacben sind mit einem matten Glanze und, unter der

Lupe betracbtet, mit zablreicben kleinen Griibcben Yerseben.

Sie baben am meisten Abnlicbkeit mit Feuersteinsplittern, wie

man sie in der Ackerkrume findet. Daneben kommen Gerolle

anderer Gesteine Yor, deren GroBe and Haufigkeit Yon den

Randern nacb der Mitte der Senke abnimmt.
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Am FuBe der steileren westlichen Hohe (der Hohe von

Winterhude), wo der mit 15—20" steil ansteigende Torf auf

dem Diluvium liegt, war auf der Oberflache des Torfes eiu

formliches Lager von Steinen zu beobachten^ welche Faust-

bis KopfgroBe erreichten. Solche Steine konnen bei starken

E-egengiissen auf einem 10— 20° geneigten Gehange sehr leicht

abwarts transportiert werden und konnen daher nicht als Be-

weis fiir eine Vereisung angesehen werden. Weiter vom Ge-

hange entfernt und in der Mitte des Tales waren die GeroUe

in der Kiesschicht hochstens nu6- bis eigroiJ. Ware die

tonige Kieselschicht eine „typische Grundmorane", wie KOKRT
und Gag EL behauptet haben, oder aueh nur eine an Ort

und Stelle ausgewaschene Grundmorane, dann muBte man
auch in der Mitte des Tales liber dem Torf groBe Steine

und Blocke finden, von denen der Geschiebemergel der um-
gebenden Hohen auBerordentliche Mengen entbalt. Davon war

aber trotz der ausgedehnten Ausschacbtungen keine Spur zu

beobachten.

Die Falten und Stauchungen in dem Torf und dem
dariiber liegenden Sand als Glazialstauchungen aufzufassen,

geht scbon aus dem Grunde nicht an, well diese ganze ge-

storte Lagerung sich auf eine 1— 2 m dicke Schicht bescbrankt,

und das Liegende nicht mehr davon beriihrt worden ist. Die

Oberflache des SuBwassermergels ist nur dort etwas beeinfluBt

worden, wo die Torfschicht sehr diinn (ca.
V-2

na) ist (vgl. Fig. 3).

Die Falten sind hochstens 1 m hoch und aufrecht stehend

oder ganz unregelmafiig geneigt und lassen keinerlei einseitige

Druckrichtung erkennen, einerlei, in welcher Richtung der An-
schnitt liegt. Sie sind von Glazialstauchungen grundsatzlich

verschieden und garnicht damit zu verwechseln. Die Ursache

der Storungen kann also nur eine endogene sein, und ist in

den Sackungen der Sande bei der Zusammendriickung und
Entgasung des Torfes zu suchen.

Ware eine Vereisung oder auch nur ein EisvorstoB iiber

die Schichten hinweggegangen, so konnte unmoglich die Grenze

der Torf- und Seeablagerungen sich so voUkommen der heutigen

Form des Tales anschmiegen, wie sie es tatsachlich tut, und
der an der ostlichen und westlichen Hohe bis zu 1,5— 2 m
unter Tage ansteigende Uferrand der Torf- und Seebildungen

konnte nicht so ungestort auf seiner alten Unterlage ruhen,

wie Fig. 5 zeigt. Gerade hier an den Uferrandern, wo der

Torf sich der Oberflache nahert, sind die Storungen und
Sackungen in dem Sand und dem darunter liegenden Torf viel

geringer als in dem eigentlichen Seebecken, wo die Sand-
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aufschuttung viel machtiger ist. Die Lagerungsyerhaltnisse

sind also absolut eindeutig, und aus ihnen ist auch. nicht ein

einziges Argument fiir ein interglaziales Alter der Winterhuder
Schichten zu erbringen.

Demgegeniiber haben Herr Menzel auf Grund seiner

Untersucbungen der SiiBwasserfauna und Herr KOERT auf Grund
der botanischen Untersucbungen des Herrn Beyle bervor-

geboben, dafi die palaontologiscben Befunde mit einem post-

glazialen Alter der Winterbuder Scbicbten nicbt yereinbar

seien, sondern fiir Interglazial spracben.

Nacb meiner Ansicbt ist aber bei so jungen, festlandiscben

Ablagerungen den Lagerungsverbaltnissen ein groBeres Gewicbt

beizulegen, als den palaontologiscben Ergebnissen.

"Wenn somit die Befunde Yon Winterbude mit den

berrscbenden Anscbauungen nicbt vereinbar sind, so liegt das

m. E. nur daran, da6 das System, welcbes man fiir die

„interund postglazialen" Ablagerungen des Ostseebeckens

aufgestellt bat, nicbt auf ganz Norddeutscbland iibertragen

werden darf, oder daB es z. T. unricbtig und reyisions-

bediirftig ist.

Zu einer Reyision aber bietet "Winterbude die beste Ge-

legenbeit, da bisber wobl kaum eine quartare, fossilfiibrende

Ablagerung in so ausgedebnten Aufscbliissen der Beobacbtung

zuganglicb war, wie bier.

Ebenso wie in Winterbude liegen die Yerbaltnisse bei

den Torflagern beim Kubgrund bei Lauenburg ^) und von

Scbulau Beide liegen yollstandig ungestort in flacben Tal-

wannen des Gescbiebemergels, obne yon irgend welcben

Moranenbildungen iiberscbiittet zu sein. Der iiber diesen

„ interglazialen Torfen" liegende einige Meter macbtige Sand
und Kies, der bei Scbulau als „Gescbiebesand" die obere

Grundmorane yertreten soil, bei Lauenburg als „diluvialer

Talsand" bezeicbnet wird, ist nicbts anderes als die Sande

und Kiese, die auf dem Winterbuder Torf liegen. Bei der

Deutung dieser Sande als Diluyialablagerungen ist eben die

Bedeutung und Gr6J3e der postglazialen Abtragung yon den

Hob en und Aufscbiittung in den Talern, welcbe durcb die

Aufscbliisse im Elbtunnel und die zablreicben Bobrungen im

^) Literatur s. in J. Stoller: Beitr. z. Kenntnis der dilu-vialen

Flora NorddeutschlaDds II, Lauenburg a. E. (Kuhgrand). Jahrb. d. k.

Pr. Geol. Landes-Anst. 1911. Bd. 32, I, 1, S. 109.

^) Literatur s. in H. Schroeder u. J. StOLLER: Dilaviale marine
und Susswasser-Schichten bei tJtersen-Schulau. Ebenda 1906. Bd. 27,
S. 455.
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Elbtal und Alstertal festgestellt sind, Yollstandig auBer acht

gelassen worden. Indem man nun die ToTfe YOn Schulau und
Lauenburg-Kuhgrund fiir eclate Interglazialtorfe ansieht, begeht

man den yerhangnisvollen ZirkelschluB, dai3 man auch andere

Torfe, die dieselbe oder eine ahnlicbe Flora fiiliren, aber von

keinerlei Glazialbildungen bedeckt sind, fiir interglazial bait.

Aus ibrer yerbaltnismaSig warmen Flora wird auf eine warme
Interglazialzeit gescblossen, obne dai3 bis jetzt an irgendeiner

Stelle durcb den Nacbweis einer Grundmorane iiber den Torfen

der Beweis fiir eine neue Yereisung erbracbt ware.

Herr R. BARTLING- spricht sodann iiber das Diluvium
des Niederrheinisch - Westfalischen Industriebezirks

und seine Beziehungen zum Glazialdiluvium. (Hierzu

Tafel IV*) und 3 Textfiguren.)

Das DiluYium des niederrbeiniscb-westfaliscben Industrie-

bezirks gebort der Grenzzone zwiscben nordiscbem und ein-

beimiscbem Diluvium an. Die stratigrapbiscben Yerbaltnisse

sind infolge dieser Yerzabnung zwiscben Bildungen des

nordiscben DiluYiums und denen sudlicber Herkunft sebr

kompliziert, so daB iiber die AltersYerbaltnisse lange Zeit

Unklarbeit berrscbte. Der Losung der zablreicben scbwierigen

Fragen, die das DiluYium dieses Gebietes bietet, sind wir

durcb die seit fast 10 Jabren im Industriebezirk ausge-

fiibrten geologiscben Aufnabmen der Koniglicben Geologiscben

Landesanstalt und in letzter Zeit ganz besonders durcb die

groBen, ausgedebnten Aufscbliisse der Ems cb erg en o s s en s cb aft

und des Rbein-H erne-Kanal s erbeblicb naber gekommen,
so daB es angebracbt erscbeint, das Avesentlicbste Yon dem, was
uns bis jetzt iiber das Diluvium im Rubr-, Emscber- und
Lippe-Gebiet bekannt ist, zusammenzufassen und zu veroffent-

licben.

Untersucbungsergebnisse iiber das Diluvium sind bislang

bauptsacblicb in den „ErlauteruDgen zu denBlattern Dortmund^),

Horde^), Kamen^), Witten^), Unna^), Menden^, und Hagen')"

*) Tafel IV wird dem Heft 1 und 2 der Abhaudlungen beigegebeD.

^) P. Krusch: Erlauterungen zu Blatt Dortmund.
2) P. Krusch: Eriauterungen zu Blatt Horde.
2) P. Krusch; Eriauterungen zu Blatt Kamen.
*) P. Krusch: Eriauterungen zu Blatt Witten.

^) R. Bartling: Eriauterungen zu Blatt Unna.
^) P. Krusch: Eriauterungen zu Blatt Menden.
'') P. Krusch: Eriauterungen zu Blatt Hagen.
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niedergelegt, sowie in der Abhandlung von KrusCH „Der
Siidrand des Beckens von Miinster zwischen Menden nml
Witten^)". Auf die zahlreichen Arbeiten iiber das Diluvium

des benachbarten E,heintales kann ich an dieser Stelle nicht

Mreiter eingehen, da dort vielleicht zum Teil andere Verhalt-

nisse vorliegen konnen, andererseits ein Yergleich mit dem
Rhein-Diluvium zu wait fiihren wiirde. liber das Diluvium im
Innern des Beckens von Miinster liegt eine neuere, wichtige

Arbeit von Th. WegNER^) vor, auf die hier ausdriicklich ver-

wiesen sei.

Die in der Literatur, besonders in den Erlauterungen zu

den erwahnten MejBtischblattern der geologischen Spezialkarten

von Preufien niedergelegten Beobacbtungen iiber die Yerbaltnisse

des Diluviums im Industriebezirk bringen noch kein ab-

gescblossenes Bild, da sie einerseits meist nur einen kleinen

Ausschnitt aus dem gaczen Gebiet behandeln, andererseits

aber ein Gebiet betreffen, in dem die Klarung der schwierigen

Fragen aus Mangel an geeigneten Aufscbliissen auf wesentlich

groBere Schwierigkeiten stieJ3, als jetzt weiter im Westen, wo
die bedeutenden Aufschliisse des Rhein-Herne-Kanals, sowie

zahlreicher Tiefbauanlagen der Emscher-Genossenschaft zur Yer-

fiiguDg stehen. In der nebenstehenden Skizze (Fig. 1) gebe

ich eine Ubersicht iiber den Verlauf des Rhein-Herne-Kanals,

auf dessen Aufschliisse in den nachfolgenden AusfiihruDgen

wiederholt verwiesen werden muB.

An der Oberfiache scheinen die weiten Diluvialflachen

im Osten wie im Westen des Industriebezirks auf dem Karten-

bilde wenig Gliederung aufzuweisen. Der Grund hierfiir liegt

darin, daB das jiingste Gebilde des Diluviums sich in einer

geschlossenen, nur selten unterbrochenen Decke iiber Berg und
Tal hinzieht und den Aufbau des alteren Diluviums vollstandig

verschleiert. Nur dort, wo natiirliche oder kiinstliche tiefere

Einschnitte vorhanden sind, ist ein groBerer Einblick in den

Aufbau dieser Schichten moglich und eine Klarung der Be-

ziehungen zwischen einheimischem und Glazial -Diluvium

denkbar.

Das Diluvialgebiet des niederrheinisch-westfalischen

Industriebezirks wird im Siiden begrenzt durch den Abfall des

Rheinischen Schiefergebirges, in dessen Talern und an dessen

8) Jahrbuch der Konigl. Geol. Landesanst. f. 1908, XXIX, Teil 2,

^) Th. Wegner: IJber eine Stills tandslao;e der groBen Vereisung
im Miinsterlaude. Diese Zeitschr. 62, 1910, Monatsber. S. SS7

.
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Rande sich lediglich ein Diluyium siidlicher Herkunft vorfindet.

Glazialdiluvium und Lofi sind hauptsachlicli auf das Yorland

besclirankt und dringen innerhalb des behandelten Gebiets

entweder gar nicht oder nur wenig in das alte Gebirge ein.

In den Talern ist das Diluvium in Gestalt einer Anzahl von

Talterrassen entwickelt. Von diesen sind im Gebiet der Ruhr,
soweit bis jetzt bekannt geworden, 5 Terrassen erhalten

geblieben. Dayon sind 3 sicher diluvialen Alters, 2 dagegen

sind alter und wurden bislang als fragliches Pliocan bezeichnet;

namentlicli die alteste von diesen tritt nur noch in kleinen

Terrassenrelikten in bedeutender Hohenlage iiber der Ruhr auf.

tibersichtskarte des Rhem-Herne-Kanals. MaBstab 1:500000.

Sie ist auf grofie Erstreckungen bin vollstandig wieder zer-

stort und abgetragen. Die drei sicber diluvialen Terrassen, von
denen die mittlere meistens am wenigsten deutlich ist, besitzen

eine Hohenlage, die

iiber der heutigen Talaue der Ruhr schwankt. Es ist wahr-
scheinlich, daB diese 3 Terrassen mit den diluvialen Terrassen-

gruppen des Rheintales identifiziert werden konnen. Der
Zusammenhang ist aber noch nicht sicher erwiesen. Die
beiden alteren Terrassen erreichen eine Hohenlage von 80 m
und mehr iiber dem heutigen Talboden der Ruhr. Auf ihre

fiir die niedrigste von .

fiir die mittlere von . .

und fur die hohere von

10-15 m
20—25 m
40—50 m
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Altersverhaltnisse soli weiter unten noch naher eingegangen

werden.

Im Yerlauf der Terrassen schlieBen sich diese dem
heutigen Flufital verhaltnismaBig eng an. Sie breiten sich

jedoch stellenweise sehr stark aus und lassen in ihrer Aus-

bildung yielfach eine gewisse Abhangigkeit von der
Tektonik des alteren Gebirges erkennen, wie schon

mehrfach yon KrusCH besonders heryorgelioben wurde. Diese

Abtiangigkeit Yom Aufbau des alteren Gebirges zeigt sich

namentlich im ostlichen Teil des behandelten Gebiets sehr

deutlich, wo das Ruhrtal fast durchweg der Schiefertonzone

des obersten Flozleeren folgt, also derjenigen Gebirgsstufe,

die der Zerstorung und Yerwitterung am wenigsten Widerstand

entgegensetzt. Besonders deutlich tritt dieses in der Umgebung
von Schwerte hervor, wo die Schichten des Flozleeren horst-

artig zwischen der Hohensyburg und dem Keller nach Norden
hin in das Gebiet des Produktiven Carbons hinein vorspringen,

dessen Siidgrenze hier infolgedessen bis zum Freischiitz nordlich

von Schwerte zuriicktritt. Verbunden mit dieser Verschiebung

in der Lage des weichsten Horizontes des alten Gebirges tritt

eine bedeutende Seitenausdehnung der Terrassen ein, die auf

dem nordlichen Ufer des Ruhrtales ihr Ende dort findet, wo
wiederum die Schichten der Magerkohlenpartie mit ihren

harten Werksandsteinbanken und Konglomeraten bis an den

Rand des Tals herantreten und die verhaltnismaBig jungen,
steilen Abbriiche der Hohensyburg und des Sonnensteins bei

Herdecke bilden, an denen naturgemaB keine nennenswerten

Spuren von Terrassen entwickelt oder erhalten geblieben

sind.

"Weiter im Westen, wo die Ruhr nicht mehr dem Streichen

der Schichten folgt, sondern quer durch die Magerkohlenpartie

von Wetter bis Witten hin durchzubrechen gezwungen war,

laBt sich diese Abhangigkeit von der Tektonik des alten Ge-

birges nicht mehr nachweisen. Im Ruhrtale verlaufen zwar
verschiedene Yerwerfungen , die die Widerstandsfahigkeit der

Schichten vielleicht hatten beeintrachtigen konnen; es ver-

laufen aber ebenso viele gleichwertige Storungen iiber den

Hohen des Gebirges, so daB nach meiner Auffassung an dieser

Stelle kein Grund vorliegt, eine Abhangigkeit der Entwicklung

der Talerosion von der Tektonik des alten Gebirges anzu-

nehmen, abgesehen von der Tatsache, daB der Ruhrdurchbruch

der Hauptrichtung der Querverwerfungen folgt.

Yon der Arnsberger Gegend an bis nach Witten verhalten

sich die 3 diluvialen Terrassen und die 2 alteren Terrassen
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Yollkommen gleich; alle 5 passen sich, wo sie erhalten sind,

dem heutigen Verlauf des Tales im wesentlichen an. Unterhalb

von Witten tritt jedoch eine Spaltung ein. Die praglaziale^)

Terrasse, der yielleicht ein pliocanes Alter zukommen konnte,

folgt von hier ab nicht mehr dem Ruhrtal, sondern sie ist ent-

weder durch das Olbachtal oder die spater mit Glazialbildungen

gescMossene Senke von Crengeldanz zwischen Kaltenhardt und
Stockum oder durch beide nach Norden hin durcbgebrochen.

Von diesem Punkte an beginnen jene einheimischen Scbotter

siidlicher Herkunft sich auf dem Plateau, das hier die Kreide-

schichten am Siidrande des Miinsterschen Beckens einnehmen,

weit auszudehnen. Weiter im Osten kennen wir diese ein-

heimischen Schotter nicht; sie sind dort entweder gar nicht

vorhanden gewesen, was mir das wahrscheinlichste zu sein

scheint, oder sind bereits vor Ablagerung des Glazialdiluviums

wieder vollstandig ausgeraumt. Das Verbreitungsgebiet dieser

praglazialen Hohenschotter konnte in den letzten Jahren genau

festgelegt werden. Es dehnt sich zunachst um die Durchbruchs-

stelle nordlich und nordwestlich von Witten hin weit nach Norden
hin aus und bedeckt die Hohen bis in die Gegend von Castrop.

Von hier ab lassen sich die Reste dieser Bildung bis nach

Essen verfolgen, und es ist aus ihrem Verlauf zu schlieBen,

dafi urspriinglich die praglaziale Ruhr durch jene alten Pforten

bei Witten nach Norden durchgebrochen ist, und sich etwa in

der Gegend der heutigen Emschermiindung dem Rheintal an-

geschlossen hat.

Das Gefalle dieser alten Terrassen ist ein grofieres als

das des heutigen Ruhrtales und der diluvialen Terrassen.

Diese Terrassenreste, die in der Gegend von Bausenhagen

noch ungefahr 80 m iiber dem Talboden der Ruhr auftreten,

und zwar in einer Hohenlage von 200 m, senken sich nach

Westen hin sehr bald und liegen bei Trienendorf in der Ge-

meinde Bommern oberhalb von Wengern noch in einer Hohe
von etwa 165 m. Die praglazialen Ruhrschotter auf den

Kreidehohen zwischen Bochum und Witten finden sich in einer

Hohenlage bis zu 130 m; sie senken sich jedoch nach Norden
hin bald in ein Niveau von 110 m herab. Auf dem Mechten-

berg bei Kray finden wir diese Terrassen in rund 100 m Hohe
wieder. Besonders groBe Verbreitung besitzt sie in der Um-
gebung von Stoppenberg und dem ostlichen Stadtteil von

Essen. Ihr Gefalle ist also so stark, da6 die Kreuzung mit

^) „Praglazial" nur in bezug auf die weiter unten zu besprechende
einzige Vereisung (= Glazial II) des Industriebezirks.
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der lioheren der drei Diluvialterrassen schon in der Gegend
von Essen zu sucben ist.

Aus der petrographischen Zusammensetzung dieser Ter-

rasse lassen sicli Schliisse auf ihr Alter mit Sicherheit nicht

Ziehen. Die Kiese sind auch dort, wo sie groBere Machtigkeit

haben, nicht nur voUstandig entkalM, sondern auch sonst

bereits stark verwittert. Carbonische Sandsteine finden sich

nur noch vereinzelt darin. Grobere Arkosen und Konglo-

merate aus dem Produktiven Carbon sind meist zu einem

ganz lockeren Grus aufgelost, dessen Natur und Herkunft man
nur dort mit Sicherheit feststellen kann, wo groBere Aufschliisse

derartige, Yollstandig zersetzte Gerolle noch im Zusammenhang
zeigen. Ich hatte Gelegenheit, solche Vorkommen zersetzter

Carbonsandsteine und -Konglomerate in diesen Kiesen bei

Schacht IV der Zeche Herkules zwischen Essen und Kray zu

sehen. TJnter den Gesteinen iiberwiegen die Kieselschiefer aus

dem Culm, Gangquarze aus dem Devon und die widerstands-

fahigsten devonischen Gesteine des Sauerlandes. Man kann

aus ihrer Zusammensetzung also einzig und allein auf eine

Herkunft aus dem heutigen ElujBgebiet der Euhr schliefien.

Das Material des Eheintales ist ihnen vollstandig fremd. Auf-

fallig ist stellenweise die starke Yerlehmung dieser Schotter,

die aber meistens nur eine oberflachliche Erscheinung ist.

In grofierer Tiefe sind die Kiese rein, so dai3 sie beispiels-

weise auf der Zeche Herkules zur Betonbereitung benutzt

werden konnen.

Die Verbreitung der Glazialbildungen bietet fiir das Alter

dieser Kiese nur insofern einen Anhalt, als das Glazialdiluvium

unserer Gegend erheblich junger ist. Die Siidgrenze der

nordischen Geschiebe iibersteigt bei TJnna noch die Hohe des

Haarstrangs und schiebt sich bis zu den Hohen nordlich von

Frondenberg vor. Sie dringt hier also bis in das Gebiet der

hochsten Terrassen ein. Ein Zusammenhang zwischen Terrassen

und Glazialbildungen ist an diesen Stellen jedoch nicht zu

konstatieren. Weiter nach Westen verlauft die Siidgrenze der

nordischen Geschiebe ungefahr in der Weise, wie sie V. DeCHEN
auf seiner geologischen Karte von Rheinland und Westfalen

(1:80000) angegeben hat. Westlich von Witten bleibt ihre

Siidgrenze jedoch nicht, wie man nach der DECHENschen
Karte annehmen soUte, nordlich der Bergziige von Weitmar

und Stiepel, sondern iiberschreitet bei Herbede wiederum die

Kuhr; denn es finden sich namentlich bei Blankenstein und

Stiepel an verschiedenen Punkten nordische Geschiebe auf den

Ruhrterrassen.
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Eine solclie besonders auffallige Anhaufung von nordisch^n

Geschieben wurde im Sommer 1911 am „alten Kommunalweg"
Yom Bahnbof Blankenstein-Ruhr nach der Stadt Blankenstein

im Walde etwas oberbalb von Steinenhaus von Herrn GrosSE-
Thie aus Westenfeld bei den Feldarbeiten zn einer Priifungs-

arbeit aufgefunden. Besonders auffallig sind aber auch die

groBen nordischen Blocke aiif den Rubrterrassen Aveiter ab-

warts bei Welper, Uberborst, Horkenstein, Altendorf und Dum-
berg. An letzterem Fundort sind besonders reicblich grofie

Blocke vertreten. Wie bereits erwabnt, geben diese nordischen

Blocke fur die Altersbestimmung der Ruhrterrassen keine

sicheren Anhaltspunkte. Sie sind aber nach meiner Auffassung

nur ganz v^enig jiinger als die hochste der 3 diluvialen Ruhr-

terrassen, da sie sich immer auf der Terrasse oder iiber

dieser am Gehange finden, nicht aber in den eigentlichen

Terrassenkiesen. Auf den tieferen Ruhrterrassen habe ich

nordische Schotter noch nicht beobachtet; sie soUen dort aber

nach Beobachtungen anderer im Terrassenschotter unterhalb

von Witten vorkommen. Die Fundorte sind fraglich, da sich

unterhalb von Witten nur noch wenige und ungiinstige Auf-

schliisse in den tieferen Ruhrterrassen vorfinden.

Der bedeutendste Altersabstand besteht zwischen den

altdiluvialen Ruhrschottern und dem Glazialdiluvium, obwohl
sich die Ablagerungen beider Stufen stellenweise direkt iiber-

lagern. Es wurde bereits darauf hingewiesen, daJ3 diese

praglazialen (vgl. S. 159^ Anm. l) Schotter iiberall, wo wir sie

kennen gelernt haben, stark verwittert und vollstandig entkalkt

sind, auch dort, wo sie von nicht entkalkter Grundmorane
uberlagert werden. Die intensive Verwitterung laj8t bereits

darauf schliefien, daB eine lange Periods zwischen ihrer Ab-
lagerung und zwischen Einwanderung der nordischen Grund-
morane liegt. In dieser Periode wurde aber auch ein groJ3er

Teil des Hochplateaus, auf dem die altdiluvialen Hohenschotter

abgesetzt waren, wieder vollstandig zerstort, und zwar war
diese ganze Zerstorung bereits vollendet, lange bevor das

Inlandeis einwanderte. Aus der gleichmaBigen Hohenlage und
der Yerteilung der alten Hohenschotter zwischen Witten,

Frohlinde, Gastrop, Riemke, Kray und Stoppenberg ist zu

schlieBen, dafi hier ursprunglich ein einheitliches Plateau vor-

lag. Dieses ist zwischen den Stoppenberger Hohen und dem
Hochplateau von Riemke-Voehde bereits lange vor Ablagerung

des Glazialdiluviums vollstandig zerstort. Der einzige Rest,

der auf der langen Strecke stehen geblieben ist, ist der

Mechtenberg bei Kray, der auf seiner Spitze ein Relikt dieser

11



— 162 —

Schotter tragt, das kaum 100 m im Quadrat groi3 ist. In

diese Erosionsperiode fiel die erste Anlage unserer groUeii

Taler, soweit sie aui3erlialb des Gebirges im Flachlande liegen.

In ilir sind Emschertal, Lippetal, sowie das Aatal bei Bocholt

Yollstandig ausgeraumt und nacbtraglich mit den mittel- und
jungdiluvialen Bildungen wieder aufgefiillt. Diese erste groBe

Erosionsperiode ist die bedeutendste, die nach der Tertiarzeit

das siidliclie Westfalen iiberhaupt betroffen hat. Es wurden
Hohenunterschiede geschaffen, die stellenweise 50 m iibersteigen.

Zum groBen Teil fallen die Talbildungen aus jener altdiluvialen

Zeit mit dem heutigen Yerlauf der Taler zusammen, so daB also

sehr walirsclieinlicli die Auskleidung mit Grundmoranen sowie

jungdiluvialen und alluvialen Bildungen die Oberfiaclienformen,

die in jener altdiluvialen Erosionsperiode geschaffen waren,

jiicht vollstandig zn verwischen vermochten.

Bevor aber das Glazialdiluvium bis in unser Gebiet ein-

drang, lagerte sich nach jener starken Erosionsperiode auf

den praglazialen Schottern und namentlich in den tiefen

Senken, welche die Erosion geschaffen hatte, eine andere

Bilduug ab, die eine groBe Ahnlichkeit mit dem L6J3 aufvs^eist und
stellenweise mit dem echten L6i3 in petrographischer Beziehung

-fast ganz 'ubereinstimmt. Vielleicht haben wir es bei diesen

Bildungen mit einem alter en L6i3 zu tun, jedoch ist unsere

Kenntnis iiber diese Stufe des Diluviums noch sehr gering,

so daB v^ir noch keine ausreichende Klarheit iiber ibre Natur

besitzen.

Wenn ich diese Bildung als ein fragliches Aquivalent des

alteren LoB bezeichne, so mochte ich das noch mit allem

Yorbehalt tun. Es ware vielleicht zweckmaBiger, bevor eine

sichere Kenntnis dieser Ablagerungen gewonnen ist, sie als

„ altdiluviale loBahnliche Mergelsande" zu bezeichnen.

Ihre petrographische tlbereinstimmung mit dem LoB ist aber dort,

wo sie an der Oberflache aufgeschlossen sind und die ersten

Einwirkungen der Yerwitterung zeigen, eine so auffallend groBe,

dai3 sie kaum davon zu unterscheiden sind. Derartige Auf-

schliisse sind allerdings aufierordentlich selten. Es ist mir

nur ein einziger bei Frillendorf ostlich von Essen bekannt

geworden, wo diese alteren loBahnlichen Bildungen unter einer

Decke von jiingerem LoB und Glazialdiluvium an die Oberflache

treten.

Das Yerbreitungsgebiet dieser altdiluvialen loBahnlichen

Mergelsande scheint ein verhaltnismaBig groBes zu sein. Sie sind

jedoch nicht mehr iiberall in ihrem urspriinglichen Yerbreitungs-

gebiet erhalten geblieben, sondern sind bereits vor Ablagerung
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des Glazialdiluviums auf groBe Erstreckung hin der Zerstorung

wiederum zum Opfer gefallefl. In zahlreichen Bolirungeii habe

ich. diese Bildungen kennen gelernt zwischen Kray und Frillen-

dorf in der Umgebung des Westdeutschen Eisenwerks, ferner

bei Gelsenkircben und Rohlinghausen , namentlich im Unter-

grunde des Plateaus zwischen Aschenbruch und Uckendorf,

sodann zwischen Westenfeld und Bochum in der Umgebung
der Zeche Engelsburg. Sie sind hauptsachlich auf die tieferen

Auswaschungen der ersten groBen altdiluvialen Erosionsperiode

beschrankt. Von den Hohen sind sie yielfach schon vor

Ablagerung der Grundmorane vollstandig wieder abgetragen.

Es ist dieses jedoch keineswegs die Regel, wie ihr Vorkommen
in groBer Yerbreitung zwischen Kray und Frillendorf auf dem
Hochplateau beweist.

Eine groBe Anzahl Yon Bohrungen, die ich zur Unter-

suchung dieser Schichten niedergebracht habe, ergab, daB sie

an zahlreichen Stellen eine Schneckenfauna fiihren, Yon der

allerdings nur Bruchstiicke gewonnen werden konnten. Die

Ausschlammung zahlreicher Bohrproben lieferte leider kein

einziges bestimmbares Fossil, wohl aber sehr zahlreiche Bruch-

stiicke Yon Schneckenschalchen. BeYOr es nicht gelungen ist,

diese Fauna mit Sicherheit zu bearbeiten, werden sich un-

widerlegliche Schliisse iiber die Altersstellung dieser Stufe

und ihre Parallelisierung mit analogen Bildungen der Nachbar-

gebiete nicht ziehen lassen.

Nach Ablagerung dieser altdiluYialen Mergelsande folgte

also wiederum eine Erosionsperiode, die jene Ablagerungen

zum groBen Teil wieder zerstorte. Uber ihre R-este und in

die wieder ausgeraumten "Wannen legte sich dann die Grund-

morane, Berg und Tal mit einer Decke iiberziehend, und zwar

meist auf dem Nordabfall der groBeren Hiigel in groBerer

Machtigkeit als auf dem Sudabfal]. An der Basis des

jungdiluYialen loBahnlichen Lehms oder LoBlehms findet sich

in der Unnaer Gegend stellenweise eine Bildung, die der

Grundmorane sehr ahnlich ist und wahrscheinlich als ein

Relikt dieser anzusehen ist. Ebenso mochte ich auch die

Steinsohle, die sich fast iiberali, besonders da, wo echter

LoB und SandloB fehlen, an der Basis des loBahnlichen Lehms
findet und im Verbreitungsgebiet des GlazialdiluYiums durch-

weg aus nordischen Geschieben besteht, als einen Rest der

zum groBen Teil wieder zerstorten Grundmorane ansehen.

Beweisend fiir diese Auffassung sind unter anderen die

groBen Aufschliisse der Spiilversatzgrube bei Schacht IV der

Zeche Herkules siidlich Yom Westdeutschen Eisenwerk, wo
11*
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stellenweise an der Basis des L6J3 nur eine SteinsoLle erhalten

geblieben ist, die aber an anderen Stellen in den gleichen

Aufschliissen auch in echte Grundmorane libergeben kann.

Die nordische Grundmorane iiberschreitet als geschlossene

Decke das Hellweger Tal, das den Fufi des Haarstrangs von

Soest bis Dortmund begleitet, im ostlichen Teil dieses Gebietes

nur stellenweise (z. B. bei Soest). Erst abwarts Yon Dortmund,
wo das alte Hellweger Tal nacb Norden umbiegt und von

der Emscber durcbflossen wird, bat die Grundmorane das alte

Tal in gescblossener Decke iiberschritten und iiberkleidet nun,

weit nacb Siiden ausgreifend, die Nordabbange des Plateaus.

In der Bocbumer Gegend tritt die Grundmorane an keinem

Punkte zutage; sie war jedocb in Bobrungen bis zu der Eisen-

babnlinie Bocbum-Steele nacbzuweisen. An die Oberflacbe tritt

sie bei Gelsenkircben und in besonders cbarakteristiscber Aus-

bildung in Rottbausen. Aber aucb in der Gegend von Kray
und Frillendorf besitzt die Grundmorane nocb eine ansebnlicbe

Macbtigkeit bis zu 4 m, ein Beweis, daB ibre beutige Siid-

grenze in der Gegend von Essen wobl nicbt mebr die ursprung-

licbe ist, sondern durcb Erosion verandert wurde. Nacb freund-

licber Mitteilung von Herrn WUNSTOKF greift sie bei Kettwig

iiber die Rubr iiber. Die Zusammensetzung der Grundmorane
ist selbst an diesen weit nacb Siiden vorgescbobenen Punkten

nocb eine durcbaus normale, daneben kommt allerdings in der

Gegend von Weindorf bei Rottbausen und IJckendorf bei Gelsen-

kircben eine etwas sandigere Ausbildung der Grundmorane vor,

die sicb aber durcb ibre Struktur immer nocb als ecbte Grund-

morane erkennen lafit.

Das Gfazialdiluvium besitzt in unserer Gegend nirgends

mebr friscbe Oberflacbenformen. Seine Formen tragen durcb-

aus senilen Cbarakter; aucb die Spuren der Stillstandslagen

sind fast vollstandig wieder verwiscbt, wozu allerdings aucb

die starke LoBbedeckung, welcbe die glaziale Ablagerung iiber-

ziebt, in groBem Mafie beigetragen bat. Eigentlicbe Bildungen,

die als Ablagerungen des Eisrandes wabrend voriibergebenden

Stillstandes anzuseben sind, sind innerbalb dieses Gebietes nur

wenig bekannt geworden. Hiervon sind zunacbst die end-

moranenartigen Bildungen von Langendreerbolz und Grabelob

zu nennen, die sicb im Westen an die Garbonriicken der Kalten-

bardt und im Osten an die ebenfalls aus carboniscben Werk-
sandsteinen bestebenden Hobenziige von Stockum und Diiren

anlebnen. Sie sperren zwiscben diesen aus alten Gesteinen

bestebenden Bergziigen eine groBe Senke vollstandig ab und
bilden darin "Walle von betracbtlicber Hobe, die das umgebende
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Gelande urn 20 m imd mehr iiberragen und dabei vollstandig,

wie Bohrungen der Gelsenkirchener Bergwerks-Aktiengesell-
schaft ergaben, aus Kiesen und Sanden bestehen. Der Haupt-
wall verlauft in annahernd ostwestlicher Ricbtung; nach Norden
bin scbliefit sicb jedoch eine Reibe YOn isolierten Kuppen an,

die zum Teil aus Kies und teilweise aucb aus feinen, nahezu
borizontal geschicbteten Sanden besteben. Diese eigenartigen

Jungdil. Talsande iGlaziallll^ M\M Altdil. loBahnl. Mergelsand

Interglaziaie Schneckensanda Altdiluviale Hohenschotter

1*0 So*

I

Kies mit dil. Saugetieren und Obere Kreide
Artefakten

Palaozoiciun

Fig. 2.

Schematisches Profil darch das Diluviam des Emschertales

und der benachbartea Hochflachen des niederrheinisch- westfah'schen

Industriebezirkes. (Stark iiberhobt.)

Feinsande, die sicli in diesen Kuppen, namentlicb am Heimels-

berg, in groBer Verbreitung finden, legen den Gedanken nabe,

daB es sicb bier nicbt um eine ecbte Endmorane bandelt.

SoYiel ist aber sicber, daB diese ganzen Hoben als

eine randlicbe Bildung des Inlandeises aufzufassen
sind und vielleicbt als Ablagerungen eines sebr bedeutenden

Gletscbertores angeseben werden miissen. "Wo das Material

dieser Kiesbligel grober wird, so dafi eine Bestimmung der
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einzelnen Komponenten ausfiilirbar ist, kann man feststellen,

daB neben reichlichem Material nordischer Herkunft und
solchem, daB einer nahen nordlichen Heimat entstammt, aiich

GeroUe Yorkommen, deren Heimat im Siiden zu suclaen ist,

und die wohl ohne Frage aus alteren diluvialen und pliocanen

Schotterablagerungen aufgenommen sind.

Den Endmoranencharakter hat eine Blockpackung, die

im letzten Sommer siidlicb Ton Horde aufgeschlossen war, nocli

deutlicher bewahrt/) Hier fand sicb bei der Erweiterung des

Giiterbahnhofes von Horde unter dem L6B eine machtige Block-

packung, deren Entstehung nur als Endmorane zu deuten ist.

Diese Blockpackung tritt orographiscb allerdings gar nicht

bervor; sie scbeint eingeebnet zu sein, und die letzten Reste

ihrer eigentlicben Oberflacbenform sind obne Frage durch dieLoB-

bedeckung Yollstandig verwiscbt, so daB nur nocb eine schwache

scbildformige Aufwolbung zu erkennen ist. Sie bestebt fast ganz

aus machtigen Blocken der carboniscben Gesteine, die mehr
oder weniger abgerundet sind, insbesondere fand sich reicblich

das Konglomerat aus dem Liegenden des Flozes Finefrau Yer-

treten, das in einem Bergriicken einige hundert Meter nordlicb

Yon dieser Endmorane zutage tritt und Yom Eis iiberschritten

werden muBte. Die macbtigen Sandsteinblocke, die bis zu

1^/2 m Durcbmesser erreicben, sind durcb mebr oder weniger

zerriebenes und aufgelostes Scbiefertonmaterial der in der

jNfacbbarscbaft anstebenden carboniscben Scbicbten Yerkittet.

Zwiscben diesen Blocken einbeimiscber Herkunft finden sich

nun aber auch echte nordische Blocke: Granit, Gneis und
Pegmatit, Rapakiwi und Yerschiedene Porphyre, die zum Teil

noch ^/a m Durcbmesser erreicben. Kreidegescbiebe finden

sicli bierin nicbt. Sie sind anscbeinend Yollstandig zer-

stort, ein Beweis fiir das wabrscbeinlich bobe Alter der

Glazialablagerungen. Hierfiir spriclit aucb, daB die Grund-
morane selbst eine sebr tief gehende Entkalkung auf-

weist. Sie ist iiberall dort, wo sie in groBerer Macbtigkeit

auftritt, bis 1,5 oder 2 m Tiefe entkalkt, aucb dann, wenn
sie Yon kalkbaltigen LoBbildungen iiberlagert wird.

Es ist bekannt, daB die 3. Yereisung den Teutoburger Wald
und aucb die Yv^'eser nicbt mebr iiberscbritt. Aucb diese Yer-

witterungserscbeinungen und die senilen Oberflacbenformen des

GlazialdiluYiums lassen neben den Beziebungen zum L6B daraaf

schlieBen, daB man es bei diesen Grund- und Endmoranen

Die ersten Nachricbten iiber diese -wichtigen Aufschliisse ver-

danke ich den Herrn A. Franks in Dortmund und A. Laurent in Horde.
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mit Ablagerungen einer der alteren Yereisungsperioden zu

tun hat.

In den Talern ist die Grundmorane teilweise wieder aus-

geraumt, sie ist hier yielleicht schon wahrend des Ruckzuges

des Inlandeises durch die Schmelzwasser wieder yollstandig

zerstort, die grobe Kiese und an der Basis eine Lage YOn

machtigen Blocken, den Auswascliungsruckstand der Grund-

morane, liinterlieBen. Mit diesen Kiesen, die sich nach Zer-

Eisen- und
Bronzewerkzeuge

Jiingere Saugetier-
i'auna und Hirsch-

hornartefakte

NiTeau des Ober-
hausener Schildels

Bearbeiietes
Hirschgeweih von

Schleuse III

Interglaziale
Schneckensande

und Torfe

DiluA'iale Sauge-
tiere und altere

Feuersteinartefakte

/

Profil von Alluvium und Diluvium im Emschertale

(nach den Aufschliissen cles Rhein-Herne-Kanals zusammengestellt).

storung der Grundmorane in den Talern abgesetzt haben, findet

sich nun namentlich im Emschertal eine sehr reiche Sauge-
tierfauna, die in gleicher Weise auch in den tieferen Auf-

schliissen des Lippetals wieder nachgewiesen werden konnte.

Neben Elephas primigenius trat besonders reichlich Rhinoceros

tichorliinuSy Cervus euryceros^ Rentier, Cervus elaphus, Bison
priscus^ Bos prim,ige?iius sowie die iibrigen Saugetiere der

Rixdorfer Fauna auf. Diese Fauna in den alteren Kiesen, die

auf der nebenstehenden Fig. 3 als dg bezeichnet wurden, hat

an Ort und Stelle gelebt. Ihre Erhaltung ist eine so vorziig-

liche, dafi ein Wassertransport giinzlich ausgeschlossen
erscheint. Auch die feinsten Einzelheiten der Struktur der
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Knochen ist vollstandig erhalten geblieben; nirgends zeigen
sich irgend welche Spuren der Abrollung. Ihr Er-

haltungszustand und ihre Lagerungsverhaltnisse lassen einzig
und allein den Schlui3 zu, dai3 diese Fauna an Ort
und Stelle gelebt hat.

Gleichzeitig mit diesen Saugetieren finden wir aucb die

ersten Sparen des Menscben in dieser G-egend. In diesem

altesten fossilfiibrenden Horizont des Diluviums, den ich seiner

Fauna und vor allem den stratigraphiscben Verbaltnissen ent-

sprecbend als Interglazial II ansebe, fanden sicb eine groBe

Anzabl Yon Artefakten, darunter eines vom Mousterien-Typus,

iiber deren Lagerungsverbaltnisse usw. von Herrn Menzel und
mir bereits in der Antbropologiscben Gesellscbaft^) bericbtet

ist. liber diese Fauna und die menscblicben Artefakte in ibrer

Begleitung wird Herr Menzel im Anscblufi bieran Naberes

bericbten.

An der oberen Grenze dieser Kiese stellen sicb vereinzelte

Landscbnecken ein. Diese werden in den horizontal geschicb-

teten Sanden, die bier im Emscbertal auf diesen Saugetierreste

fiibrenden Kiesen auflagern, ganz besonders zablreicb. Sie

entbalten eine iiberaus individuenreicbe Fauna, unter denen

besonders die groi3en Succineaformen sofort auffallen. Yon
unten nacb oben lassen diese Scbnecken zunacbst auf eine

Warmezunabme des Klimas scblieBen, wabrend sicb im oberen

Telle dieser Scbueckenscbicbten wieder Formen einstellen, die

uacb den Untersucbungen von Herrn H. Menzel auf ein kalteres

Klima scblieBen lassen. Diese Tatsacbe ist von besonderer

Wicbtigkeit bei Beurteilung des Alters der dariiber folgenden

kreuzgescbicbteten, groberen Sande.

In diesen Scbueckenscbicbten eingescbaltet finden sicb an

verscbiedenen Stellen scbwacbe Torflager, die vorwiegend aus

Wasserpflanzen aufgebaut sind. Zwei grofiere Proben biervon

batte icb Herrn J. StoLLEE iibergeben, der die Bestimmung
der Pflanzen freundlicbst iibernabm und an bestimmbaren

Resten darin folgende feststellte:

Potamogeton trichoides Cham.

„ densiis L.

,,
fluitans ROTH.
cfr. vaginatiis TuRCZ.

sp.

^) R. Bartltng: Tiber das geologiscbe Alter der Fande von
MenscheDresten und Artefakten im niederrheinisch-westfalisclien Inda-

striebezirk. Zeitsckr. f. Etbnologie 1912, Februarsitzung. H. Menzel:
Ebenda.
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Carex sp. sp.

Scirpus sp. sp.

Heleocharis sp.

Ranunculus aquaiilis.

„ flammula L.

liippuris vulgaris L.

Menyanthes irifoliata L.

Diese Flora fand sich in Torfen beim Bau der ersten

Diikerbaugrube westlich von Altenessen. Eine zweite, von

Herrn Stoller untersuchte Probe batte ich am Ostende der

nordlicben Kammer der Schleusenbaugrube YI bei Heme ent-

nommen. Die aufgefundene Flora von diesem Fundort war
weniger reich, stimmte aber im iibrigen ganz mit der Flora

von Altenessen iiberein.

Wahrend sich im Emscbertal diese interglazialen Schnecken-

schichten absetzten, iiber deren Fauna Herr Menzel im An-
schluB noch bericbtet, ging auf dem Hochplateau die intensive

Entkalkung der Grundmorane vor sich, deren Kalkgehalt bis

2 m tief vollstandig zerstort ist. Auf diese verwitterte Grund-
morane lagerte sich dann der jliogere Lofi ab. Dieser jiingere

LoB beginnt an seiner Basis mit einem SandloB, der reich

an Land- und SiiBwasserschnecken ist. Eine besonders reiche

Fauna hiervon lieferte der Tunnelbau des Entwasserungskanals

fiir den Wattenscheider Bach unter den Tagesanlagen der

Zeche Rhein-Elbe III. Der SandloB ist an seiner Basis stark

von Sand und auch gelegentlich von schwachen Kieslagen

durchsetzt. Seine Schneckenfauna stimmt im wesentlichen mit

dem hochsten Teil der Schneckenschichten des Emschertals

iiberein, unterscheidet sich aber durch das reichliche Yorkommen
kalteliebender Formen wie Pupa columella.

Dieser deutlich geschichtete SandloB geht nach oben hin

allmahlich in ungeschichteten L6B iiber, der keine Fauna
mehr fiihrt, und der sich lediglich durch das Yorkommen von

Wurzelrohrchen auszeichnet. LoBkindel sind sehr selten; sie

fanden sich bei Holzwicke, Asseln, Wickede und besonders

bei Dahlhausen (Blatt Essen).

An der Oberflache ist dieser L6B entkalkt zu LoBlehm
und zeigt dabei eine Banderung, die den Eindruck von Schichtung

hervorruft. Diese Schichtung scheint darauf hinzudeuten, daB

in der Nahe der Oberflache nachtraglich vielfach eine intensive

Umlagerung des LoBlehms stattgefunden hat. Die Yerkniipfung

des LoBlehms mit dem L6B und des aolischen Losses mit dem
SandloB ist im Osten des bisher untersuchten Gebiets nirgends

nachzuweisen. Sie ist aber ganz besonders deutlich in der
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Umgebung you Essen und Gelsenkirchen. Der Lofichafakter

dieser Bildungen, der im Osten durch intensive Verwitterungs-

Yorgange stark verwischt ist, tritt nach Westen Mn immer
deutlicher hervor. Bei den tier zuerst aufgenommenen Mei3-

tiscliblattern im ostlichsten Teil des niederrheiniscli-Avestfali-

schen Industriebezirks ist lediglicli LoBlehm vorbanden. Gnte
Aufscbliisse von eigentlicbem Lofi oder gar von SandloB sind

auBerordentlicb selten. Sie sind jedoch bei Horde, Wickede,

Asseln und ahnlichen Punkten in spaterer Zeit beobacbtet

und beweisen, daU auch jener „16Bahnliche Lebm" im Osten

des Koblenreviers identisch mit dem LoBlehm von Essen ist,

der so aui3erordentlicb eug mit dem echten L6B verkniipft ist.

Es vp-ird aus diesem Grunde wobl das zweckmafiigste sein,

wenn man auch fiir die ostlichen Teile des Yerbreitungsgebiets

die bislang gebrauchte Bezeichnung „ loBabnlicher Lebm"
nunmebr, nachdem die Natur dieser Bildung feststebt und
durcb die Beobachtungen im Westen nacbgewiesen ist, dai3 es

sicb um einen entkalkten, nur wenig sekundar umgelagerten

ecbten LoB bandelt, durch die einfacbere Bezeicbnung „LoB-
lehm" zu ersetzen.

Die Macbtigkeit der ganzen LoBablagerung, die LoBlebm,

aoliscben Lebm und SandloB umfaBt, ist grofien Scbwankungen
unterworfen; sie erreicbt stellenweise bis zu 10 m und scbrumpft

an andern Stellen wieder bis auf 2 oder 3 m zusammen. Sie

ist am groBten im nordlicben Teile des Gebirgsvorlandes, be-

sonders in der Gegend von Altenessen, Wattenscbeid, Bocbum
und auf dem Harpener Hocbplateau. Nacb Stiden bin gegen

den Gebirgsabbang nimmt sie bestandig an Macbtigkeit ab

und lost sicb scblieBlicb zu einer vielfacb unterbrocbenen Decke

von geringer Macbtigkeit, die Ungleicbbeiten des Untergrundes

ausgleicbend, auf.

Die Fauna dieses jiingeren Sandlosses, in der bereits die

kalteliebenden Elemente starker bervortreten, deutet darauf

bin, daB der LoB als das Aquivalent der letzten Ver-
eisung anzuseben ist, die nicbt mebr bis in dieses Gebiet

vordrang.

In den Talern finden wir an Stelle des Losses im Hangen-

den der Scbneckenscbicbten wieder stark diskordant gescbicbtete

Sande, die stellenweise in grobere Kiese libergeben. Aus der

Natur dieser Bildung laBt sicb auf eine vollkommene Anderung

der Sedimentationsverbaltnisse der Fliisse scblieBen. Diese

in der Fig. 3 mit 8a s bezeicbneten Talsande sind im wesent-

licben als das Aquivalent der LoBbildung auf den Hocbflacben

anzuseben. Nacb der scbematiscben Fig. 2, die die Lage-
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rungsverlialtnisse und Beziehungen der einzelnen Diluvial-

bildungen zueinander darstellen soil, konnte es scheinen, als

ob die von mir angegebene Yerzahnung beider Bildungen durch

Herabwandern des Losses auf diese Sande in den Talern

zuriickzufiihren sei. Es ist jedoch dabei zu beachten, da6

diese Figur nur scb ematische Darstellung geben soli und mit

ganz bedeutender Uberhohung gezeichnet ist. Der TJbergang

beider Bildungen ineinander ]a6t sicb verscbiedentlich im nord-

licben Teil des Blattes Dortmund in der Umgebung yon Herne
sowie an andern Stellen im Norden des untersuchten Gebiets

feststellen. Die geologiscbe Spezialkarte Blatt Dortmund
(1:25000) lafit deutlich erkennen, daJB die Grenze zwischen

Talsand und Lofilehm nicht an die Abhange gebunden ist,

sondern iiber Berg und Tal binweggebt. Ein Zusammenbang
in der Art, daB beide sich im wesentlicben vertreten, ist also

meiner Auffassung nach sicber nacbzuweisen. Es ist jedocb

nicbt unmoglicb, daB die Bildung des Losses, besonders des

Sandlosses, bereits in eine etwas friihere Periode fallt als die

Ablagerung der Talsande.

Auch in diesen Talsanden fand sich stellenweise noch

eine Saugetierfauna, die sicb eng an die Eauna der alteren

Kiese anschlieBt. Besonders haufig kommen an der unteren

Grenze gegen die Scbneckenscbicbten Cerviden Yor. Darunter

fand sicb in der ScbleuBenbaugrube III bei Scbeppmannsbof
nordlich yom Babnbof Dellwig ein wundervolles, Yon Menscben-

hand bearbeitetes Eotbirscbgeweib, das in der Abbildung auf

Taf. IV Fig, 1 wiedergegeben ist. Die Stangen lassen deutlich

erkennen, dafi sie Yon Menschenhand abgeschnitten sind; die

rechte Stange ist jedoch nur auf der einen Seite mit einem

Werkzeuge bearbeitet, auf der andern Seite zeigt sie eine

Bruchflache; sie ist also nach dem Einkerben auf der einen

Seite abgebrochen. In den gleichen Horizont gehort auch ein

eigenartiges Hirschgeweih, das in Fig. 6— 8 auf S. 197 wieder-

gegeben ist. Tiber seine palaontologische Bedeutung wird

Herr Menzel im AnschluB hieran Naheres berichtcD.

Diese Talsande bilden ebenso wie der LoB das Aquivalent

der letzten Yereisung, die nicht mehr bis in dieses Gebiet

Yorgedrungen ist. Hierfiir spricht besonders das Yorkommen
YOn kalteliebenden Schnecken an der oberen Grenze der inter-

glazialen Scbneckenscbicbten der Taler.

Die Beziehungen der einzelnen Diluvialstufen des Industrie-

bezirks zueinander ergibt sich aus der obenstehenden schema-

tischen Fig. 2. Sicber bestimmt durch Fauna und Lagerungs-

Yerhaltnisse sind die Schichten Yon dem fossilfiihrenden Inter-
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glazial II an bis zu den jiingsten Bildungen des Diluviums.

Aber auch die Grundmorane mochte ich als sicheres Aqui-

valent der zweiten Yereisung ansehen, da in der Sedimenta-

tion keine wesentlichen Unterbrechungen seit ilirer Ablagerung
mehr eingetreten sind. Die dritte Erosionsperiode, von der

ich oben gesprochen habe, in die die Ausraumung der Grund-
morane aus den bereits vorhandenen Talern fallt und ihre

Entkalkung begann, ist keine so auBerordentlich einscbneidende

Anderung, daB wir in dieser Periode die Bildungen etwa einer

ganzen Yereisung suchen konnten, die nicht bis in jenes Gebiet

Yorgedrungen ware, Aus dem engen Zusammenhange der
Grundmorane mit dem sicberen Interglazial II der
Taler folgt, dafi die Grundmorane des Industriebezirks
das Aquivalent der zweiten Yereisung ist, Es ist das
die einzige Yereisung, die bis in dieses Gebiet yor-
gedrungen ist. tiberall auf der recliten Rheinseite bis zur

bollandischen Grenze, wo wir eingehende Untersuchungen durch

Bohrungen oder Tiefbauaufschliisse anstellen konnten, lieB sich

der Nacbweis fiihren, daB nur eine einzige Yereisung
iiber dieses Gebiet bin weggegangen ist, und zwar das
Glazial II.

Dementsprechend verhalten sich nun auch die Taler des

vereist gewesenen Gebietes und die des nicht vereisten Gebietes

durchaus verschieden. Im Euhrtale, das in dem yon mir hier

behandelten Telle von Arnsberg bis Werden nur im auBersten

Westen von Inlandeis beriihrt gewesen sein kanu, haben wir

eine reiche Entwicklung der Terrassen , darunter mindestens

3 diluviale Terrassen, von denen die hochste wahrscheinlich

in enger Beziehung zu der Grundmorane steht, da sich haufig,

wie oben erwahnt, machtige nordische Driftblocke auf ihrer

Oberflache finden, die wohl als ein zeitliches Aquivalent der

Grundmorane • angesehen werden miissen. Die beiden tieferen

Terrassen sind wahrscheinlich eng zusammengehorig und diirften

mit dem Glazial III und dem Postglazial zu identifizieren sein.

Ganz anders verhalten sich nun die Taler im Gebiet des

Glazialdiluviums. Hier hat die altdiluviale (erste) Erosions-

periode bereits eine Yorbildung der Taler geschaffen, die

spater mit Gr undmoriin e ausgekleidet wurden. Diese

ist in der folgenden Periode in den Talern zum groBten Teil

wieder zerstort, und es begann dann eine Auffiillung mit den

Ablagerungen der Fliisse. Auch in den welter nordlich

gelegenen Talern liegen ganz ahnliche Yerhaltnisse vor, wie

wir sie aus dem Emschertal kennen gelernt haben. Die Reste

der Grundmorane im Untergrund der Taler und die geschlossene
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Geschiebemergeldecke auf den Hochfiaclien sind identisch und
Vertreter der gleichen Glazialperiode. Oft lafit sich beobachten,

dai3 die Gruadmorane sich. von den Gehangen in die Taler

hinunter ziebt und auf dem gegeniiberliegenden Abhang wieder

hinaufsteigt. DieEiszeithatalsodiealtdiluvialenOber-
flachenformen nicht ganz zu verwischen Yermocht.

In zahlreichen Bohrungen, die weiter im Norden im Aatal

bei Bocholt und im bollandischen Grenzgebiet liegen, konnte

baufig die Beobachtung gemacht werden, dafi in einer gewissen

Tiefe unter der Oberflache unter den Sanden Torf und Sapropel

fiihrende Schichten in aufierordentlicb groBer Verbreitung auf-

treten, die sich fast stets zu einem einheitlichen Horizont

zusammenschlieBen, wenn das Netz der Bohrungen dicht genug

gestellt ist. Es ist wahrscheinlich, daB dieser pflanzenfiihrende

Horizont in den Sanden der diluvialen Taler an der hoUandischen

.Grenze den schnecken- und torffiihrenden Interglazialschichten

des Emschertals gleichzustellen und als das Aquivalent des

Interglazials II anzusehen ist. Eine solche Identifizierung

laBt sich zurzeit jedoch noch nicht mit voller Sicherheit

ausfiihren.

Die alteren Schichten des Diluviums lassen eine solche

Altersbestimmung noch nicht mit der gleichen Sicherheit zu.

P. KrusCII, G. Muller und ich haben bei den geologischen

Spezialaufnahmen im Osten des Industriebezirks die altesten Ter-

rassen der Ruhr als fraglichcs Pliocan angesprochen. Es gelang

mir nachzuweisen, daB diese hoch gelegenen Terrassen im Zu-

sammenhang mit den alten Hohenschottern stehen, die westlich

von Witten bis nach Essen hin die Hochfiachen bedeckcD.

Leider ist es bislang an keiner einzigen Stelle gelungen, irgend

Avelclie Reste von Fossilien in diesen Terrassen oder den

alten Hohenschottern nachzuweisen. Es ist aus diesem Grunde

auch nicht mogiich, mit Sicherheit ihr Alter zu bestimmen.

Sie sind ohne Frage ganz bedeutend alter als die Grundmorane
der 2. Vereisung. "Wir haben oben gesehen, daB nach ihrer

Ablagerung eine intensive Erosion einsetzte, welche die groBten

Umwalzungen hervorrief, die iiberhaupt in dieser Gegend seit

der Tertiiirzeit eingetreten sind. Das Hochplateau wurde auf

viele Kilometer Erstreckung hin vollstandig zerstort, und
Niveauunterschiede bis iiber 50 m Hohe in dem sonst verhaltnis-

maBig flachen Gebiet ausgegraben. Diese wurden spater auf-

gefiillt mit den altdiluvialen loBahnlichen Mergelsanden. Auch
diese fielen auf groBe Erstreckung hin einer 2. Erosionsperiode

wieder zum Opfer, und erst dann folgte die Einwanderung
der Grundmorane der 2. Eiszeit. Es folgt daraus, daB die
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lioch gelegenen Rulirscliotter und mit ihr die hochsten Ruhr-

terrassen bedeutend alter sind als die zweite Eiszeit. Immerllin

geniigen aber alle Tatsachen, die uns bis jetzt bekannt ge-

worden sind, noch nicht zur Durchfiihrung einer einwandfreien

Altersbestimmung; wir mussen uns daher mit einer ungefahren

Altersbestimmung begniigen, dafi sie an die Grenze des Pliocans

zum Diluvium zu stellen sind; die Entscbeidung, ob sie zum
obersten Pliocan geboren oder als die Aquivalente der erstenVer-

eisung oder auch des altesten praglazialen Diluvium anzuseben

sind, kann noch nicht getroffen werden. Ein altdiluviales

Alter kann jedocb nicbt fiir alle diese hochgelegenen Terrassen-

reste in Erage kommen. Bei Bausenbagen sind liber den

3 normalen Ruhrterrassen noch 2 bocbgelegene Terrassen vor-

banden. Die tiefere von diesen beiden ist nacb meiner Auf-

fassung identiscb mit der Terrasse vom Driifel bei Scbwerte,

Trienendorf bei Wengern und den Hohenscbottern des Koblen-

reviers. Fiir diese Driif elt err a ss e ist ein altdiluviales Alter

wabrscbeinlicb. sie diirfte das Aquivalent der ersten Vereisung

Norddeutschlands sein.

Erbeblicb hober liegen aber die Reste einer altesten

Terrasse bei Bausenbagen und am Sonnenstein bei Herdecke.

Eiir diese .,Sonnensteinterrass e", die mit den ausgedebnten

Resten von Terrassen, die von KruscH in der Waldemei
zwiscben Menden und Hemer aufgefunden wurden, identiscb

sein diirfte, darf man ein oberpliocanes Alter wobl mit

Sicberheit annebmen. Mit dieser Terrasse sind wahrscbein-

licb aucb die bocbsten Terrassenreste von Mittelstiepel, Huttrop

(am Krausen-Baum) bei Essen und von Heisingen bei Werden
za identifizieren.

Zweifelbaft bleibt das genaue Alter der altdiluvialen

Mergelsande, die entweder aucb als das Aquivalent der

l.Yereisung oder als Vertreter des I. Interglazials anzuseben sind.

Der Beweis bierfiir wird sicb nur auf palaontologiscber Grund-

lage erbriugen lassen. Die Fauna, die in diesen Scbicbten

vorbanden ist, lai3t sicb jedocb nur gelegentlicb bei besonders

tiefgebenden Aufscbliissen untersucben.

Zum ScbluB sei noch einmal kurz auf die Yerbreitung der

Spuren des Menscben in diesen Scbicbten bingewiesen. Die ersten

sicberen Spuren des Menscben finden wir zusammen mit der Rix-

dorfer Saugetierfauna im Interglazial II des Rbein-Hernekanals.

Die Yerbreitung der Artefakte, iiber die icb besonders wicbtige

Nacbricbten von Herrn A. TetenS in Essen erbielt, ist keineswegs

eine gleicbmaBige, sondern sie sind, soweit es sicb um typiscbe

Stiicke bandelt, auf einzelne eng begrenzte Flacben bescbrankt.
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Besonders reich an Artefakten war die nordliche Kammer der

Sdileusenbaugrube VI bei Heme. Vereinzelte Artefakte bat

aucb Scbleuse V bei Krange geliefert, wabrend dazwiscben der

Nacbweis einwandfreier Stiicke bis jetzt uocb nicbt gelungen

ist. Die tiefgebenden Aufscbliisse zwiscben dem bergfiskaliscben

Hafen bei Bottrop und der Scbleuse IV bei Hessler baben

keine Spur von Artefakten ergeben. Dagegen soli die Scbleuse III

bei Dellwig einzelne Artefakte geliefert baben; die Stiicke sind

mir jedocb nicbt bekannt geworden. In eine etwas jiingere

Periode des Diluviums, und zwar an den Scblui3 der luterglazial-

zeit II, ist das scbone, bearbeitete Hirscbgeweib von Dellwig

(Taf. IV, Fig. 1) zu stellen. Reicber werden dann die Spuren

des Menscben an der unteren Grenze des Alluviums. Die dis-

kordant gescbicbteten diluvialen Talsande, das Aquivalent der

letzten Vereisung, die stellen weise neben dem Talboden als

scbwacbe Terrrasse aufragen, werden in der eigentlicben Emscber-

Niederung von borinzontal gescbicbteten Sanden mit scbarfer

Grenze abgescbnitten. Diese Grenze zeicbnet sicb in den Auf-

scbliissen meistens dadurcb scbarf ab, daiJ sie eine Lage von

Unionen, Limnaeen und Planorben mit dunklem, faulscblamm-

baltigem Material entbalt. Auf mebrere Kilometer Entfernung

bin verlauft diese Grenze fast borizontal in rund 2^/3— 3 m
Tiefe unter der Oberflacbe. Stellenweise bezeicbnet die Unionen-

bank nicbt genau die untere Grenze der Alluvialsande, sondern

liegt etwas dariiber.

Nun erregte der Fund eines Menscbenscbadels bei Ober-

bausen, dessen Erbaltungszustand vollstandig mit den jung-

diluvialen Saugetierfunden libereinstimmt, berecbtigtes Aufseben.

Dieser Scbadel fand sicb beim Bau des siidlicben Widerlagers

der AnscbluBbabn von Zecbe Vondern in einer Tiefe von 4,1 m
unter der Oberflacbe. Die begleitenden Sande tragen den

gleicben Cbarakter wie die jungdilu vialen Talsande. Es liegt

also der Gedanke nabe, daJ3 dieser Scbadel ins Diluvium zu

stellen ware. Mit Sicberbeit konnte jedocb bei der Auffindung

eine Altersbestimmung nicbt gemacbt werden, da die Aufscbliisse

bierfiir nicbt ausreicbten. Der Scbadel wurde in der Berliner

Antbropologiscben Gesellscbaft von Herrn HanS VirCHOW be-

sprocben (Zeitscbrift fiir Etbnologie 1911, Heft 3—-4, Seite 622

und folgende), der keinerlei vom modernen Typus stark ab-

weicbende Merkmale feststellen konnte. An derselben Stelle

findet sicb aucb ein von mir abgegebener Bericbt liber die

ersten geologiscben Untersucbungen der Fundstelle^).

Zeitschr. f. Ethnologie 1911, S. 623.
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Im Laufe des Winters hatte ich. nun Getegenheit, die

Untersucliungen iiber die Fundstelle zu erganzen, und es konnte

dabei festgestellt werden, daB die durch die Unionenbank aus-

gezeicbnete untere Grenze des Alluviums nicht an alien Stellen

gleichmafiig yerlauft, sondern da6 sich namentlich im Unter-

lauf der Emscber haufig tiefere Auswascbungsrinnen quer iiber

die Talaue biniiberzieben. Es bandelt sicb dabei um wahr-

scbeinlicb sebr alte Auswascbungen, die wieder yollstandig

ausgefiillt und eingeebnet sind, so daB an der Oberflacbe nicbts

mebr davon zu erkennen ist. Diese Rinnen greifen bis etwa

3^/2 m Tiefe^) binab und waren besonders baufig in der Um-
gebung der Fundstelle des Menscbenscbadels von Oberbausen.

Wenn aucb die Baggerarbeiten nocb nicbt bis unmittelbar an

die Fundstelle beran vorgedrungen sind, so laBt sicb docb aus

dem Vorbandensein und dem Verlauf dieser alten Rinnen Tvobl

der ScbluB zieben, daB aucb der Scbadel an der unteren Grenze

einer solcben besonders tiefgebenden Auskolkung gelegen bat.

Er ist demnacb nicbt mebr diluvialen Alters, sondern an die

Basis des Alluviums zu stellen.

Einem wenig bobern Niveau gebort ein Scbadel an, der

sicb im Kanalbauamtsbezirk Herne am Ostende der Scbleusen-

baugrube V bei Krange gefunden bat Dieser Scbadel fand

sicb i» etwa 3 m Tiefe ebenfalls in dunkel gefarbten Scbicbten,

die von den Arbeitern als Moor bezeicbnet wurden, die aber

wabrscbeinlicb nur als Aquivalent der Unionen fiibrenden

Scbicbten anzuseben sind. Dieser Scbadel zeigt keinerlei vom
Typus des modernen Europaers abweichende anatomiscbe

Merkmale. Ostlicb von Herne findet sicb in einem nocb etwas

jiingeren Niveau ein macbtiges Lager von Niedermoor, das

reicblicb mit Yivianit durcbsetzt ist und stellenweise aucb

Saugetierknocben in groBer Anzabl fiibrte. Die Fauna dieser

Scbicbten weicbt ganz wesentlicb von der interglazialen Sauge-

tierfauna ab, die in den gleicben Aufscbliissen in groBerer

Tiefe auftreten. Es finden sicb bier wiederum Cerviden

und vor alien Dingen zablreicb Pferd, Rind, Hund und Scbwein,

also eine Fauna, die sicb scbon eng an die beutige anscblieBt.

Zusammen mit diesen Saugetierresten fanden sicb im Moor

aucb vielfacb Hirscbbornwerkzeuge, von denen das Museum
der Stadt Essen eine groBere Anzabl erbalten bat. Die Ver-

teilung der einzelnen Fundstellen menscblicber Artefakte ergibt

sicb aus dem obenstebenden Profil der Diluvialablagerungen

') Nacb neueren BeobachtuDgen waLrend des Drackes bis 4 m
Tiefe.



— 117 —

des Emschertals (Fig. 3). Uber die Altersbestimmung dieser

Funde ist von Herrn Menzel und mir in der Berliner Anthro-

pologisclien Gesellschaft besonders berichtet. Wegen weiterer

Einzelheiten sei auf diese Mitteilung bier verwiesen.^).

Die jiingsten Bildungen des Alluviums bestehen aus einem

schlickartigen Aulebm, der beim Austrocknen kliiftig zerfallt.

Auch dieser bat nocb stellenweise Spuren des Menschen ge-

liefert, die aber bereits auf moderne Kulturstufen schlieiJen

lassen. Neben Resten von Eisenwerkzeugen sollen sich auch

Bronzewerkzeuge darin gefunden haben.

Herr H. MENZEL bericlitet im AnschluB daran iiber

die Quartarfauna des niederrheinisch-westfalischen In-

dustriebezirkes. (Hierzu Taf. IV und 6 Textfiguren.)

Im Sommer 1911 hatte icb dank dem freundlichen Ent-

gegenkommen meines Kollegen Herrn BartlinG Gelegenheit,

die gewaltigen Aufscbliisse, die beim Bau des Rhein-Herne-

Kanals entstanden sind, aus eigener Anschauung kennen zu

lernen und Fossilien in ibnen zu sammeln. Aufierdem stellte

mir Herr Bartling das sebr reiche, von ihm selbst ge-

sammelte Material an Fossilien flir meine Untersucbungen zur

Verfiigung.

Besonders interessant und wichtig sind die groBen Auf-

scbliisse des rbeiniscb-westfiiliscben Industriebezirkes einmal

dadurcb, daB sicb reicbe Fossilsuiten in verschiedenen Hori-

zonten des von Herrn BartlinG festgestellten Quartarprofiles

fanden und zum anderen, weil unter diesen Fossilien in mebreren

Horizonten der Mensch auftritt.

Oie Fossilien der einzelnen Horizonte und Fundstellen.

A. Die Fauna des Alluviums.

1. Die Moorschichten.

Als jiingster fossilfiibrender Horizont treten als Einlagerung

in dem alluvialen Sande unter dem Schlick die „Moor-
scbicbten" auf, die aus einem unreinen Torf mit vielen

Baumstammen und vivianitbaltiger Moorerde bestehen. Con-

chylien enthalten sie nicht. Dagegen fanden sich Knochen
eines kleinen Rindes, ein Schadel vom Hund (Wolf?), Knochen
von Hirsch und Reh sowie ein Menschenschadel und bearbeitete

1) a. a. 0. 1912.

12
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Fig. 1. Schiidel mit Geweih vom Rothirsch aus den Schneckcnsanden vom Rhein-

Hernekanal. Die beiden Stangen sowie die eine Augsprosse ist kunstlich ein-

gekerbt und abgebrochen. Die eine Eissprosse ist ohnc Einkerbung abgebrochen,

MaCstab etwa 1 : 8.
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Fig. 2— 13. Sucvinea (Lucena) fagotiana Bgt. aus den interglazialen Schnecken-

sanden vom Rhein-Hernekanal (Bernediiker). Natiirliche GruBe.
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Fig. 14—23. Succinea (Lucena) ohlonga Drp. ebendaher,

VergroBert itn Mafistabe 2 : 1.



— 178 —

Hirschhornstiicke vor. Die Artefakte, die z. T. dem Museum
in Essen liberwiesen worden sind, bestanden inHirscliliornhacken,

wie sie aus der Kjokkenmoddingzeit bekannt geworden sind.

Man wird demnacli diese Bildungen sowie den Schadel Yom
Menschen in die altere Kjokkenmoddingzeit (das Campignien)

setzen miissen, die etwa mit der Litorinazeit gleichaltrig ist.

2. Die Uniobank.

Ein weiterer fossilfiihrender Horizont liegt etwas tiefer,

fast an der Basis der alluvialen Sande. Er zeicbnet sich

neben reichlichem Gehalt an Pflanzen- und Holzresten durch

eine ziemlich individuenreicbe Conchylienfauna aus. Es lieBen

sich feststellen:

Limnaea stagnalis L. in der Form
der yar. vulgaris West.

Planorhis umbilicatus MuLL.
Bythinia tentacuiata L.

Unio pictorimiJj.^ eine grofie Form mit yer-

kiirztem Vorderteil, die mit der „Buhnen-
form" GeyeRs aus dem Neckar (Jahres-

hefte d. Yereins f. yaterl. Naturk. in

Wlirtt. 67, Jg. 1911, S. 368) die groBte

Ahnliclikeit besitzt.

Unio batavus Lam. Typus.

u. yar. hassiae Haas.

„ „ pseudoconsentaoieus Geyer.
Spliaerium rivicola Laeach.
Pisidium amnicum Mull.

sp.

AuBerdem fanden sich noch einige kleine Knochen-

bruchstiicke sowie Haselniisse, die z. T. angebohrt waren.

3. Die Fauna yom Sellmannsbachdiiker.

Eine weitere Alluyialfauna sammelte Herr BartlinG aus

dem AufschluB fur den Sellmannsbachdiiker bei Gelsenkirchen-

Schalke am Rhein-Herne-Kanal. Sie war wesentlich reicher

an Arten als die yorige und enthielt:

ISuccinea putris L.

. Carychium minimtcm Mull.
Limnaea stagnalis L.

„ palustris Drap.

„ ovata Drap.

„ auricularia L.

Physa fontinalis L.
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Planorbis contortus L.

„ limophilus Westerl.
crista L.

„ Gomplanatus L.

Ancylus lacustris L.

Valvata andreaei Menzel.

„ cristata Mull.
Bythinia tentacidata L.

„ leachi Schepp.
Sphaerium corneum L.

Pisidium sp.

Kaferfliigel und eine HaselnuB.

4. Der Schadel von Oberhausen.

Der Schadel, den Herr Hans YirCHOW im Sommer 1911
der Berliner Anthropologischen Gesellschaft vorgelegt hatte, ent-

stammt nach den neuesten Feststellungen YOn Herrn Bartltng
ebenfalls noch den Alluvialschichten , und zwar den tiefsten

Lagen derselben. Er liegt also sicher etwas tiefer als der

oben erwabnte.

B. Die Conchylienfauna des Diluviums.

1. Die Fauna des L6i3.

Aus dem L66 des niederrheinisch-westfalischen Industrie-

bezirkes sind bisher noch keine Concbylien bekannt geworden.

Dagegen erhielt ich vor einiger Zeit aus dem L6B des Miinster-

landes, von Horde, einige Scbneckchen durch Herrn KrusCH,
die ausscblieiJlicli zu Pupa muscorum Mull, gehorten.

2. Die Fauna von der Basis des L6B.

Im Tunnel fiir den Wattenscheider Bach unter Zeche

Rhein-Elbe III bei Gelsenkirchen fanden sich an der Basis

des L6B in geschichteten sandigen Bildungen folgende Arten:

Vallonia costata MuLL.
Helix hispida L.

und var. concinna Jeffr.

„ ruhiginosa A. SCHM.

„ arbustorum L.

Pupa muscorum Mull.

„ columella v. Mts.

Succinea oblonga Drap.

12*
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3. Die Fauna der Schneckensande.

Aus dem Horizont der Schneckensande wurden an einer

ganzen Anzahl Yon Stellen, teils Yon Herrn BartlinG, teils

Yon mir, Eaunen gesammelt, die alle ein ganz ahnliches Geprage

besaBen. Ich fiihre die Listen der einzelnen Fiindstellen

gesondert an.

a) Bernediiker bei Bottrop.

Vallonia pulchella Mull.
Helix hispida L.

arhustornm L.

Pupa muscorum Mull.
columella v. Mts.

Succinea oblonga Dep.

Schumacheri Andreae.

„ fagotiana Bgt.

Lininaea peregra MuLL.

„ palusti^is Mull.

„ Yar. turricula HELD.

„ truncatula MuLL.
Planorhis spirorbis L.

,. glaber Jeffr.

Piridium rivulare Cless.

b) SchleuseYI bei Herne.

Helix hispida L.

„ arbustorum L.

Pupa muscorum MuLL.

„ columella v. Mts.

Succinea oblonga Drp.

fagotiana Bgt.

LitiLuaea peregra MULL.

„ palustris MtiuL.

Yar. turricula HELD.

„ truncatula MuLL.

c) Diiker der Abwasser von Altenessen.

Aus torfigen Einlagerungen.

Helix hispida L.

Pupa muscorum MULL.
columella v. Mxs.

Vertigo parcedentata Al. Br.

Succinea putris Drp.
Schumacher i Andreae.
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Limnaea ovata Dkp.

„ peregra Mull.

„ truncatula Mull.
Planorbis umbilicatus Mull.

„ gredleri Bielz.

Sphaerium mamillanum West.
Pisidium amnicum Mull.

„ sp.

d) Schleuse IV bei HeBler.

Beim Bau der Schleuse IV wurde von den Herren J. Boehm
imd it. BartlinG aus denselben Schichten gesammelt:

Helix hispida L.

„ arbustorum L.

Succinea fagotiana Bgt.
Limnaea palustn's MuLL.

var. turricida HELD.
Planorbis umbilicatus Mull.
Pisidium amnicum Mull.

e) Meckinghofen.
Beim Bau des Dortmund-Ems-Kanals war bei Meckinghofen

von Herrn J. BOHM in gleichen Schichten gesammelt worden

:

Helix hispida L.

„ arbustorum L.

Succinea oblonga Drp.

„ fagqtiana Bgt.

f) Waltrop.
SchlieBlich hatte schon G. MuLLER 1895 bei Station 107

der Strecke Waltrop des Dortmund -Emshafen-Kanales bei

einem Briickenbau aus den gleichen Schichten

Helix hispida L.

Succinea oblonga Drp.

„ fagotiana Bgt.
gefunden.

4. Die Fauna der Niederterrasse des Lippetales.

a) Ah se- Verlegung.

Bei Gelegenheit der Ahse-Verlegung sammelte Herr Bart-
LING bei Haus Mark in der Gegend von Hamm i. W. aus den

Sanden der Niederterrasse der Lippe folgende kleine Fauna:

^) MuLLEK, G. : Das Diluvium im Bereiche des Kanals von Dort-
mund nach den Emshofen. Jahrb. d. Kgl. Geol. Landesanst. f. 1895, S. 44.
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VaUonia sp. Bruchstiick.

Helix hispida L.

Succinea ohlonga Dep.
schumacheri Andr.

„ fagotiana Bgt.
Pvpn muscorum Mull.
Vey^tigo parcedentata Al. Br.

Planorbis gredleri BiELZ.

Pisidium sp.

b) Zubringerkanal H amm-Datteln.

Denselben Schicbten der Niederterrasse der Lippe ent-

stammt eine von dem Sammler Falk der Geologiscben Landes-

anstalt eingesandte Fauna aus dem Zubringerkanal Hamm-
Datteln bei Waltrop. Sie enthielt

Helix avhustorum L.

Succinea fagotiana Bgt.

„ oblonga Drp.

J,
schumacheri Andr.

Planorbis gredleri Bielz.

Pisidium sp.

5. Spuren von Fauna im „alteren L6B".

Unter dem Geschiebemergel der II. mittleren Yereisung

bat Herr BartlinG an mebreren Stellen eine 16B- oder mergel-

sandabnlicbe Bildung nachgewiesen, die kalkig ist. Proben

derseiben, die durch Bobrungen erbalten wurden, weisen Brucb-

stiicke von Scbneckenscbalen auf. Leider lieJS sicb keine

einzige Art bestimmen. Nur soviel laBt sicb sagen, daB

einzelne der Brucbstiicke zu einer Helix gebort baben miissen,

wabrend andere vielleicbt eine Succinea gewesen sein konnten.

C. Die Wirbeltierfauna und die menschlichen Artefakte

der Diluvialschichten.

a) in den Scb neckensanden.

Vereinzelt kommen in den Scbneckensanden aucb Wirbel-

tierreste vor. So fand icb beim Ausscblammen des bei Waltrop

gesammelten Materiales einen Zabn von einem kleineren

Wiederkauer, etwa Reb. Ein Teil der weiter unten zu be-

sprecbenden Wirbeltierreste diirfte ebenfalls in diesem Horizont

gelegen baben. Mit Sicberbeit ist das von einem Rotbirscb-
scbadel festgestellt, der nocb die beiden sebr scbon geperlten

Stangen tragt. Beide Stangen sind nun, was das Stiick ganz
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besonders interessant macht, Yor cler Einbettung desselben in die

Sande abgeschnitten, d.h. sie sind ringsum mit einem scbneidenden

Instrument eingekerbt und dann abgebrochen. Dasselbe ist

auch noch mit einer Sprosse geschehen. (Taf. lY, Fig. 1.)

b) in den Knochenkiesen.

Wesentlicb reicher ist die in den kiesigen Sanden unter

den Scbneckenschicliten gefundene Wirbeltierfauna. Es sind

groie Massen meist gut erbaltener Knocben zutage gekommen,
die zu folgenden Tieren geboren:

Elephas primigenius

Rh in ceros tichorh in us

Cervus elaphus

tarandus

„ euryceros

sp

.

Bison priscus

Bos primigenius

Equus
Sus.

c) ]\renscblicbe Feuerstein-Artefakte.

AuBerdem fanden sicb in den kiesigen Sanden an be-

stimmten Stellen. so in der Baugrube der nordlichen Schleusen-

kammer von Schleiise YI bei Heme und in der Baugrube Ton

Schleuse Y bei Krauge, zahlreicbe bearbeitete Feuerstein-

Artefakte.

II. Besprechung der Faunen und der sie einschlieUenden

Schichten.

"Welcher Art und welchen Alters Bartltngs altere L6J3-

bildung ist, laBt sicb aus der Fossilfiibrung bisber noch nicbt

erseben. Yielleicbt gehort sie einem alteren luterglazial an.

Die an der Basis der Knochenkiese liegenden Reste einer

ausgewaschenen Grundmorane bait Herr Bartling fiir die

Grundmorane der II
,
Haupt- (Rifi-)Yereisung. Den daruber-

liegenden fossilfiibrenden Schichten wurde damit eine Stellung

in der 2. Interglazialzeit zugewiesen werden.

Betrachtet man die Faunen naher, so fallt auf, dai3 zu-

erst die Wirbeltierfauna aus den tieferen kiesigen Sanden

nicht einheitlich zusammengesetzt ist. Sie besteht aus Ele-

menten eines kalteren Klimas wie den Resten von Ren- und
vielleicht auch den Mammut- und Rhinozerosknochen. Daneben
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stehen Arten, die iiiclit gerade eiu warmes Klima YerlangeD,

aber docli arktische Verhaltnisse meiden. Yon besonderem
Interesse ist das ziemlicli haufige Vorkommen vom Riesenhirscb.

Derselbe fand sich bei Phoeben im ecbten 2. Interglazial in

groBer Menge und scbeint iiberbaupt in Norddeutsch-
land ein Ch araktertier der jiingeren Interglazialzeit
zu sein. Die Mehrzahl der Ren-, Mammut- und Rbinozeros-

Reste lag ziemlicli tief in den kiesigen Sanden, dicbt iiber der

Kreide. Man muB wobl annebmen, daB die kiesigen Sande
und die in ibnen entbaltene Fauna sicb ablagerten, kurz nacb-

dem das Eis die Gegend verlassen batte, also zu Beginn der

Interglazialzeit.

Die nacbste fossilfiibrende Stufe stellen die Scbnecken-

scbicbten dar. Ibr Vergleicb mit anderen bekannten Inter-

giazialablagerungen, wie z. B. Pboeben, ist obne weiteres nicbt

recbt angangig, und zwar einmal, "weil die facielle Zusammen-
setzung der Faunen zu yerscbiedeu ist. Bei Pboeben baben

wir bauptsacblicb eine Wasserfauna mit wenig eingescbwemmten
Landscbnecken Yor uns. Die Concbylienfauna der Scbnecken-

sande Yom Rbein-Herne-Kanal ist aber Yorwiegend eine

Landfauna, und zwar die Fauna einer FluBaue, die teils etwas

bober gelegen bat und mit Gras bewacbsen gewesen ist, teils

tiefer lag und Brucbwald getragen bat. Eine Form, die man
fiir Interglazial 2 als leitend bezeicbnen konnte, findet sicb nicbt

in ibr. Es sei denn, daB die Siiccinea fagotiana Bgt. sicb

nocb einmal als solcbe berausstellen sollte. Dagegen ist ein

Umstand besonders auffallig. In alien Aufsammlungen, be-

sonders zablreicb aber in solcben aus etwas boberem Horizont,

finden sicb einige glaziale Formen wie Pupa columella und
Vertigo parcedentata. Es scbeint mir daraus mit Sicberbeit

berYOrzugeben, daB die Bildung dieser Scbicbten, zum mindesten

in ibren spateren Lagen, scbon wieder zu einer Zeit mit

kalterem Klima stattfand. Icb mocbte in dieser kalteren Zeit

die Ankunft der letzten Eiszeit erblicken, die nicbt bis in

das Emscbertal Yordrang, aber, wie aucb Herr BartlinG an-

nimmt, zur Zeit ibrer groBten Verbreitung ibre Einwirkung in

Gestalt der diskordanten „Talsande" iiber den Scbneckensanden

kundgab.

Diese diskordanten Sande setzen aucb die Niederterrasse

zusammen, die das Emscbertal zu beiden Seiten der alluYialen

Talsoble begleitet. loi Emscbertal selbst sind bisber nocb

keine Fossilien aus der Niederterrasse bekannt geworden. Da-
gegen konnte icb oben YOn zwei Stellen aus dem Lippetale

Fossilien der Niederterrasse anflibren. Diese Fauna entbielt
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neben Formen, die klimatisch entweder indifferent oder noch

nicht geniigend bekannt sind, eine Reihe von glazialen Ele-

menten, wahrend wirklicli gemaBigte Tollkommen fehlen. Es
steht also nichts im Wege, die Niederterrasse als eine glaziale

Ablagerung, als eine Bildung zu bezeichnen, die entstand,

wahrend weiter im Norden das Eis lag.

Aufierbalb der Taler, in denen die Niederterrasse auf-

geschiittet wurde, liegt der L6B. Herr BartlijsG setzt seine

Entstebung in die letzte Eiszeit. Diese Auffassung ist bislang

durch Eossilfunde im L6B nicht zu stiitzen. Die Ptipa mua-
corum von Horde ist klimatisch nichtssagend. Dagegen lafit

sich das Yorkommen von Pupa columella, einer glazialen

Form, sowie das vollige Fehlen warmeliebender Arten aus den

Schichten an der Basis des Losses Yom Rhein- Elbe- Tunnel

wohl mit eiuer glazialen Entstehung der Fundschichten in Ein-

klang bringen.

Was nun die Alluvialfaunen betrifft, so deutet deren Zu-

sammensetzung darauf bin, da6 sie aus einer Zeit stammen,

wo das gemai3igte Klima und mit ihm die Conchylienfauna

wieder yoII zuriickgekehrt war. Es fehlen also zwischen den

jedenfalls glazialen fossilleeren diskordanten Talsanden und

der Unio-'Bdink die „ Spatglazialbildungen", wenn man die-

selben nicht in den Lofiablagerungen sehen will.

Die Menschenreste und -Spuren.

Der Menschenschadel aus den „Moorschichten" bei Herne
hat nach der geologischen Lagerung und den begleitenden

Artefakten hochstwahrscheinlich ein mesolithisches Alter und
ist dem Campignien zuzurechnen. Der Schadel Yon Oberhausen

scheint indessen etwas alter zu sein. Begleitende Artefakte

sind nicht gefunden; er selbst lag aber ganz an der Basis

der alluYialen Sande. Es ist deshalb sehr wahrscheinlich, dai3 er

alter als Campignien ist und etwa ins Azilien zuriickgeht;

doch muB seine genaue Altersbestimmung noch unsicher bleiben.

Auf jeden Fall scheint er mir alter als der andere Schadel

zu sein.

Die im Diluvium gefundenen menschlichen Artefakte sind

von groBem wissenschaftlichen Interesse, denn ihre geologische

Bestimmung ist so sicher wie moglich. AuBerdem lieB sich

auch einer der Feuersteinartefakte mit Sicherheit einer be-

stimmten Kulturperiode zuteilen.

Die gefundenen Artefakte bestehen einmal aus dem schon

oben erwahnten Hirschschadel mit den abgeschnittenen Stangen
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und Geweihenden. Dieses Stiick lag etwas hoher als die andern

Funde an der oberen Grenze der Sdmeckenschichten. In den

Knochensanden kamen nur Feuersteinartefakte zutage. Diese be-

stehen einmal in der Mehrheit aus atypischen Stiicken, wie sie z. B.

im Praechelleen Frankreicbs oder im MesYinien und Strepyien

Belgiens auftreten. Es sind das z. T. Lamellen von ganz un-

regelmaBiger Gestalt, die eine oder mebrere gut retouscbierte

Kanten besitzen und die im alteren Palaeolitbicum weit ver-

breiteten Schaber und Kratzer darstellen. Daneben kamen in

einer ziemlichen Anzahl robe Faustel vor, die eine breite,

dicke, glatte Riickseite und eine kunstlicb zugescblagene Spitze

oder Scbneide aufweisen.

Diese Stiicke finden sicb, wie gesagt, scbon aus der Zeit

vor dem Cbelleen. Sie treten bei uns in Deutscbland an

mebreren Stellen im 1. (Mindel-Rifi -)Interglazial auf. Icb

selbst babe solcbe in Hannover und bei Wegeieben gesammelt.

Herr WiEGERS bat abnlicbe Formen von Hundisburg bekannt-

gemacbt. Diese selben Stiicke kommen aber aucb nocb im
sicberen 2. (Rii3-Wurm-)Interglazial vor, wie einmal die Stiicke

aus dem Rbein-Herne-Kanal zeigen und wie die Funde von

Pboeben und anderen Stellen der Berliner Gegend darlegen,

die icb in der Berliner antbropologiscben Gesellscbaft 1910
vorgelegt babe. Eine Horizont- oder Kulturbestimmung ist mit

diesen Stiicken nicbt auszuflibren; sie sind eben „atypiscb".

. Herrn WiEGERS gelang es indessen bei Hundisburg unter

diesem atypiscben Material ein Stiick nacbzuweisen, das er

dem Acbeuleen zuzurecbnen vermocbte. Die Fundstelle er-

klarte er fruber bei Annabme nur zweier Vereisungen fiir

„interglazial". Heute stellt er die Hundisburger Kiese, da es

ibm gelungen ist, in der dortigen Gegend das Vorbandensein

dreier Yereisungen festzustellen, in das 1. Interglazial. Icb

babe friiber scbon betont und mufi daran festbalten, da6 die

Hundisburger Kiese in das Ende der 1. Interglazialzeit, viel-

leicbt sogar scbon in den Anfang der 2. (Ri6-)Eiszeit zu

stellen sind. Wir batten demnacb das Acbeuleen bei uns in

den Ausgang der 1. Interglazialzeit oder in den Anfang der

II. Eiszeit zu setzen.

Im Rbein-Herne-Kanal fand sicb nun zwiscben den

atypiscben Stiicken ein sebr gut geformtes Artefakt, das sicb

einem bestimmten Kulturkreise zurecbnen lai3t. Es ist das

eine etwas gebogene, von alien Seiten bearbeitete langlicbe

Spitze, die am unteren Ende etwas verdickt ist und abge-

stumpfte Kanten bat, nacb der Spitze zu aber sorgsam an-

gescbarft ist, und zwar auf der konkaven Seite etwa von der
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Mitte aus, auf der konvexen Riickseite erst im oberen letzten

Viertel. Sie ist auf der einen Seite etwas flacher als auf der

anderen. Dies Stuck hat nun nach Ansiclit des Herrn WiEGERS,
die ich tier durchaus teile, die groBten Beziehungen zu Formen
aus der Mousterien-Kultur. Es lage demnach eine Moustier-

Spitze Yor. Sie ist in den tieferen Schichten des Interglazials 2

gefunden worden, und Fundumstande und Erhaltung zeugen

tlbersichtstabelle.

. Post-
a ^
> ^
^ 3 •

o f

Spat- \

Myazeit

Metallzeiten

Neolithicum

Bronze- und Eisen-

gerate im Schlick

Litorinazeit

Ancyluszeit

Yoldiazeit

Campignien
Schadel aus d. Moor-
schicbten von Herne

Azilien

Magdalenien

Schadel von Ober-
hausen

Diluvium

nr. (Wurm-) Eiszeit

2. Interglazialzeit

II. (RiB-) Eiszeit

1. Interglazialzeit

Solutreen

Aurignacien

Mousterien

bearb. Hirschgeweih

Funde aus dem
Diluvium des Rhein-

Herne-Kanals

Feuersteinartefakte

Acbenleen
Funde von Handis-

burg

Chelleen Homo Ileidelbergeiisis

I. (Mindel-) Eiszeit
Praechelleen

Tertiiir
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dafiir, dafi sie nicht aus anderen Schichten ausgewaschen und
hier eingebettet ist, sondern daB sie zur Zeit der Entsteliiing

ihrer Fundschichten wohl direkt aus Menschenliand an ihre

Fundstelle gelangt ist. Wir batten also danach das Mousterien

an dieser Stelle in den Beginn des Interglazials 2 zu setzen.

Welcher Kultur der Hirschschadel rait dem abgeschnittenen

Geweih aus den Schneckensanden zugehort, ist natiirlich nicht

weiter zu entscheiden. Er zeugt aber dafiir, da6 menschliclie

Besiedelung im Emschertal bis in den Ausgang der Interglazial-

zeit vorhanden gewesen sein muB. Funde von R. R. SCHMIDT
machen es aber wahrscheinlich, da6 das Mousterien die ganze

jiingere Interglazialzeit iiberdauert und bis in den Beginn der

letzten (Wiirm)-Eiszeit gereicht hat. In der Tabelle auf

Seite 187 ist versucht worden, die fiir das nordliche Deutsch-

land nachgewiesenen geologischen Horizonte des Quartars mit

den menschlichen Kulturstufen zu parallelisieren und in diese

Ubersicht die Funde vom Rhein-Herne-Kanal sowie einige

andere einzuordnen.

III. Palaontologische Bemerkungen.

Gattung Helix,

Vallo nien finden sich nur sparlich. Nur die beiden

Arten V. costata und pulcliella liefien sich mit Sicherheit er-

kennen. Von V. iennilahris^ die man erwarten sollte, ist

keine Spur vorhanden.

Trichia. Die Formen dieser Untergattung treten in

alien drei diluvialen Stufen recht haufig auf. Insbesondere

ist es Tr. hispida^ die in einer grofien Anzahl und einer

Reihe von Varietaten vorkommt.

Neben dem Typus war die flache weitgenabelte Yarietat

concinna JtFFR. mit am haufigsten. Aber auch hohe eng-

genabelte Formen sind nicht selten, die ich zu var. septen-

trionalis Cl. stellen mochte. In den Schichten von der

Basis des Lofi im Tunnel Rhein-Elbe fand sich auch ein

skalarides Exemplar.

Auch die seltenere Tr. rubiginosa A. SCHM. kam in

einigen Exemplaren vor. Fiir sie miissen ja die etwas feuch-

teren Stellen der diluvialen Emscher-FluBaue ein passender

Wohnplatz gewesen sein.

A riant a. Ebenfalls sehr haufig ist Arianta arbustorum L.

Sie tritt teils in normaler Gr6J3e und Gestalt auf, teils in

mehreren Varietaten, unter denen einmal die var. trochoidalis
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KOFFIAEN zu nennen ist und zum anderen die Kummerform
var. alpicola Fer. Man mu6 Geyer^) durchaus zustimmen,

wenn er ausfiihrt, dai3 das Yorhandensein von yar. alpicola

z. B. im L6J3 nicM dazu zwinge, ein kalteres Klima zur Bil-

dungszeit desselben anzunehmen. Man darf aber nun daraus

nicht den weiteren SchluB ziehen, daB der Lo6 demnach
keine glaziale Bildung sei.

Gattung Pupa,

Pup ill a. Ziemlich haufig in alien 3 diluvialen Bildungen

ist Pupa muscorum, die ja auch im echten L6B auftritt. Da
sie eine selir weit verbreitete Sclinecke ist, lassen sich aus

ihrem Vorkommen keinerlei Schliisse klimatischer Art ziehen.

Sphy radium. Tn den Schneckensanden wie auch in

den Schichten von der Basis des LoB findet sich in ziem-

licher Haufigkeit Sph. columella. Ihr Yorkommen im nord-

lichen Deutschland ist meines Wissens auf Bildungen be-

schrankt, die unter glazialem Klima entstanden sind. Pupa
Gredleri, die ich mit BOETTGER fiir ein glattes Synonym
derselben halte, zeigt durch ihr Auftreten in den Alpen aus-

schlieBlich in Hohen iiber 1500 m, da6 wir berechtigt sind,

Sph. columella als glaziale Leitform anzusehen.

Vertigo. Auch V. parcedentata Ah. Br. halte ich fiir

eine Leitform glazialer Ablagerungen.

Gattung Succinea,

Neritostoma. N. putris tritt in den alluvialen Bil-

dungen als einzige Succinea auf und findet sich in einem

einzigen Exemplar in den Schneckensanden.

Luc en a. Sehr viel haufiger ist diese Gruppe vertreten.

L. ohlonga ist iiberall in Fiille vorhanden, und zwar zeigt sie

in alien Ablagerungen eine ganz auffallende Konstanz der

Form. Sie tritt in Stiicken auf, die die Durchschnitts-

groBe kaum erreichen und verhaltnismaBig schmab bleiben. Ich

stellte mehrfach folgende MaBe fest: Lange 6 mm, Durchm.
3 mm. Sie gleichen sehr den von Andeeae beschriebenen

schmalen Formen aus dem SandloB von Hangenbieten. Unter

den Hunderten von Exemplaren, die mir vorliegen, ist nicht

eine einzige der var. elongata Al. Br.

^) Geyer, D., Helix {Arianta) arbusioi^uvi L. und das Klima
der LoBperiode. Jahrb. u. Mitteil. d. Oberrhein. geol. Yereins N, F.

Bd. 2, 1912, S. 66 ff.
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Daneben tritt ziemlich selten in den Sclineckensanden,

etwas haufiger in der Lippe-Niederterrasse die L. schumacheri
Andr. auf, die im allgemeinen auch als eine Freundin
kiihleren Klimas anzusprechen ist.

Selir haufig, und gewissermafien die Leitform fiir die

Diluvialablagerungen des niederrheiniscli-westfalischen Industrie-

bezirkes und vielleicht auch des Miinsterlandes bildend, tritt

eine schone Succinea auf, die einige Schwierigkeiten bei der

Bestimmung machte. Es ist das eine ziemlicli groBe Eorm
mit einem lang ausgezogenen Gewinde, tiefen Nahten und
rundlicher Miindung. Umgange 4— 4^/2, Lange 14; Breite 8.

Lange der Miindung 9 mm. Obwokl die "Dbereinstimmung

nicht YoUkommen ist, so mochte ich diese Form doch zu

Sue cinea {Lucena) fag otiana Bgt. stellen.

Das heutige Yorkommen dieser Art liegt bauptsachlich

in Frankreicb, Belgien, Italien und Ungarn; in Deutscbland

ist sie nur auf wenige Fundorte bescbrankt (bei Halle und
Bitterfeld). Ihre Lebensweise -auf feuchtem Moorboden und
in halbausgetrockneten Wassergraben diirfte mit den Ver-

kaltnissen bei Bildung der Schneckensande Yom Rhein-Herne-

Kanal einigermaiJen iibereinstimmen.

Unter den zablreichen Diluvial- und Alluvialfaunen des

nordwestlichen Deutschland, die ich in den letzten Jahren

sammeln und durcharbeiten konnte, ist mir nie eine ahnliche

Form vorgekommen. Dagegen tritt sie in den Diluvialsanden

der Main- und Rheingegend YOn Mainz bis StraBburg, sowie

bei Mosbach anscheinend nicht selten auf. Andreae bildet

sogar Yon Reichenhall bei StraBburg sowie Yon Hangenbieten

Formen ab, die gut mit den Succineen des Rhein-Herne-

Kanales iibereinstimmen (a. a. 0. Taf. II, Fig. 100, 111 und
116— 119). Er stellt sie zu S. putris ^

bemerkt aber aus-

driicklich, da6 sie „etwas tiefere Nahte und eine mehr ent-

wickelte Spitze" zeigen.

Gattung Carychium.

C. minimum MuLL. fand sich nur in alluYialen Schichten

Yom Sellmannsbachdiiker in wenigen Exemplaren.

Gattung Idmnaea,

L. stagnalis L. tritt nur in den alluYialen Schichten

auf. Yon L. auricularia L. gilt dasselbe.

h. ovata Dhp. fand sich dagegen in einigen wenigen eigen-

artigen kleinen Stiicken in den Schneckensanden bei Altenessen.
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L. per eg r a Mull, trat mehrfach, meist auch in ziemlicli

kleinen Stiicken auf. Diese Form findet sich iiberhaupt in

diluvialen Bildungen weit haufiger als alluvial oder rezent,

gerade umgekehrt wie L. ovata.

L. palustris Mull. Im Alluvium herrscht die var. corviis

Gmel. ausschliefilicli, in den diluvialen Schichten fand sich

nur var. turricula HELD.
L. truncatula Mull, ist in den Diluvialablagerungen

wohl die gemeinste Limnaee.

Gattung Physa.

Ph. fontinalis L., nur in der Alluvialfauna vom Sell-

mannsbachdiiker gefunden.

Gattung Planorbis.

Formen dieser Gattung finden sich in beiden Abteilungen

des Quartars in grofier Arten- und teilweise auch Individuenzahi.

PI. umbilicatios Mull, tritt sowohl in den diluvialen

Schneckensanden wie auch in der Uniobank auf. Er ist fiir

mich ein Hauptzeuge fiir gemafiigtes Klima. In der Post-

glazialzeit stellt er sich wahrend der jiingeren Ancyluszeit,

in der borealen Klimaperiode, ein. In den diluvialen Sanden
vom Rhein-Herne-Kanal tritt er nur in tieferen Horizonten auf.

PI. spirorbis L. Nur wenige Exemplare in den

Schneckensanden beim Bernediiker.

PI. glaber L. Jeffr. Wie der vorige.

PI. limophilus "West. Diese interessante Art aus der

PI. - Verwandschaft wurde nur im Alluvium nach-

gewiesen. Sie war hier aber ziemlich haufig.

PL gredleri Bieltz. Diese Art, die sich vom PL
rossmaessleri vor allem durch ihre weit schiefere Miindung

unterscheidet, kam an mehreren 'Stellen aber immer nur in

wenigen Stiicken zum Vorschein.

PL crista L. 1 fanden sich nur in den allu-

PL contortus L. [ vialen Ablagerungen vom Sell-

PL complanatus L.
J

mannsbachdiiker.

Gattung Ancylus,

A. lacustris L. Ziemlich haufig im Alluvium vom Sell-

mannsbachdiiker.
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Gattung Valvata,

V. andreaei MzL. Im Alluvium von Sellmannsbacb-

diiker findet sich ziemlicli haufig eine Valvata, die die groBte

Ahnlichkeit mit dieser von mir aus dem Interglazial von

"Wallensen beschriebenen Form hat.

V. c 7' is tat a MuLL. Zusammen mit der vorigen, aber

seltener.

Gattung Bythinia.

In den Diluvialbildungen lieB sicb B. tentaculata mit

Sicherheit nicht nachweisen. In der groBen Hafenbaugrube

bei Zecbe Recklinghausen las ich am Boden unter anderen

Arten auch Bythinia tentaculata auf. Doch bin ich nicht

sicher, ob sie aus den an den Wanden anstehenden Schnecken-

sanden stammt. Ich habe sie deshalb nicht in das Yerzeichnis

aufgenommen. Kame sie vor, wiirde sie meines Erachtens auch

fur gemafiigtes Klima, also fur Interglazial, sprechen.

Sie fand sich im Alluvium vom Sellmannsbachdiiker zu-

sammen mit B. leachi Sh., die hier in groBer Menge auftritt.

Gattung JJnio.

Unionen finden sich nur in der alluvialen „Uniobank".

U. pictorum L. trat ziemlicb haufig in einer schonen

groBen Form auf, die mit den von Geyer als „Buhnenform
des Neckars" beschriebenen und abgebildeten Formen gut

iibereinstimmt. Haufiger war U. batavus Lam. in mehreren

Fig. 1.

Unio pictorum L.

MaBstab 1:2.

verschiedenen Yarietaten. Nicht selten sind Stiicke, die dem
Typus sehr nahe stehen. Daneben finden sich eine Reihe von

Exemplaren, die einen weit nach vorn liegenden Wirbel und
ein stark verlangertes Hinterende zeigen. Bei einigen Stiacken

ist auch der Unterrand ein wenig eingedrlickt. Allerdings ist

die Schale bei manchen Stiicken nicht sehr diinn und leicht,
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doch immer nocli schwacher als bei den Stiicken Yom Typus.

Ich habe micb YeranlaBt gesehen, diese Form der var.

has sia e Haas zuzurechnen, zumal da die Verlangerung der

Schale der gleichen Art der Sedimentation zuzuschreiben ist,

wie sie HAAS fiir die Altwasser des Rheines, in denen seine

Varietat lebt, nachgewiesen hat.

Fig. 2.

Unio hatai'us Lam.
Typus.

MaBstab 1 : 2.

Fig. 3.

Unio batavus Lam.
var. pseudoconsentaneus Geyer.

MaBstab 1 : 2.

Fig. 4.

Unio batavus Lam.
var. Jiassiae Haas.

MaBstab 1 ; 2.

Fig. 5.

Unio batavus Lam. var.

MaBstab 1 : 2.

Noch eine andere Form tritt auf, die wieder ziemlich

dickscbalig ist, den Wirbel ebenfalls nahe dem Yorderrande
liegen hat, einen gerundeten Oberrand besitzt und im ganzen

leicht nierenformige Gestalt annimmt. Ich mochte die Form
des Unio batavus in die Nahe der von Geyee aus den Buhnen
des Neckar beschriebenen var. pseif doco7isentaneics stellen.

Gattung Sx^haerium,

An manchen Stellen der Uniobank, vro diese etwas sandiger

wird, fand sich das groBe Sphaerium ricicola Leach.
Im Sellmannsbachdiiker, einem Absatz schlammigen, pflanzen-

reichen Wassers trat Sph. corneum auf.

Eine dritte Sphaerium-Art
^
Sph. mamillaniim^ fand sich in

den Schneckensanden bei Altenessen.

13
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Ubersichtstabelle der quartaren Binnnenconcliylien
vom niederrheinisch-westfalischen Industrie!) ezirk.

Helix {Vallonia) pulchella Mull. . .

Helix {Vallonia) costata Mull. . . .

Helix (Trichia) hispida L
Helix (Trichia) rubiginosa A. ScHM. .

Helix {Arianta) arbustoruni L. ...
Pupa (Papilla) muscorum L
Pupa (Sphyradium) columella v. Mts.
Vestigo parcedentata Al. Br
Succinea (Tapeda) putris L
Succinea (Lucena) fagotiana Bgt. . .

Succinea (Lucena) oblonga Drp. . . .

Succinea (Lucena) schumacheri Andr.
Carychium minimum Mult
Lininaea (Limnus) stagnalis L
Limnaea (Gulnaria) auricularia L. . .

Limnaea (Gulnaria) ovata Drp. . . .

Limnaea (Gulnaria) peregra Mull.
LJmnaea (Limnophysa) palusiris Mull.
Limnaea (Limnophysa) truncatula Mult.
L^hysa foniinalis L
Planorbis (Anisus) umbilicatus MuLL. .

Planorbis (Gyrorbis) spirorbis L. . . .

Planorbis (Gyraulus) glaber Jeffr.
Planorbis (Gyraulus) limophilus West.
Planorbis (Gyraulus) gredleri BlETZ .

Planorbis (Armiger) crista L
Planorbis (Bathyomphalus) contortus L.

Planorbis (Hippeutis) complanatus L. .

.

Ancylus lacustris L
Valvata (Cincinna) Andnaei MzL. . .

Valvata cristata Mult
Bythinia tentaculata L
Bythinia leach i Shepp
Unio pictorum L
Unio batavus Laji

Sphaerium rivicola Leach
Sphaerium corneum L
Sphaerium mamiUanum West. . . .

Pisidium amnicum Mull
Pisidium rivulare CleSS

sp.

+

+

-f-
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Gattung Pisidium,

In den diluvialen Schneckensanden kainen mehrfacli Pis,

amnicum Mull, und Pis. rivulare Cl. vor. Die Alluvial-

schichten Yon Sellmannsbaclidiiker sind erfiillt Yon einer groBen

Anzahl winziger Pisidiensclialclien, deren Bestimmung noch nicht

durchgefiihrt ist.

Zum Schlusse sei noch erwahnt, da6 schon HOSIUS^ 9,iis

dem westfalischen Becken eine ganz ahnliche Schichtenfolge,

ebenfalls mit diluvialen Wirbeltieren , Schneckensanden und
Menschenresten beschrieben hat, auf die auch Elbekt in

einer Arbeit „ljber die Altersbestimmung menschlicher Reste

aus der Ebene des westfalischen Beckens"^) zuriickkommt.

Es lohnte sich, auch diese Schichtenfolge und die in ihnen

eingeschlossenen Fossilien und Menschenreste einer genauen

Durcharbeitung zu unterziehen, da dieselben anscheinend mit

den oben beschriebenen sehr nahe verwandt sind.

Die Wirbeltiere.

Es mag gestattet sein, hier noch einige Worte iiber die

Wirbeltiere und ihre klimatische und stratigraphische Bewertung

beizufiigen.

Die Wirbeltierfauna aus den Knochenkiesen Yom Bhein-

Herne-Kanal gleicht etwa der sogenannten Rixdorfer Fauna,

liber diese, sowie uberhaupt iiber die Bewertung YOn Wirbel-

tierfaunen, herrscht noch lebhafte MeinungSYerschiedenhcit bei

den einzelnen Gelehrten.

Man hat Mai^mut und wollhaariges Rhinozeros als

Zeugen glazialen Klimas ansprechen wollen. Ich kann daran

nicht festhalten. In ecbten „ glazialen" Ablagerungen, die dicht

am Eisrande entstanden sind, fehlt das Mammut und das

Rhinozeros. Sie finden sich dagegen zur „Glazialzeit", d. h.

wahrend der Eiszeiten, etwas weiter weg Yom Eisrande, iiberall

in Fiille. Also das „glaziale Klima" konnten beide Tiere

leicht ertragen, das Eis selbst nicht. Dazu war wahrscheinlich

^) HosiUS, Beitrage zur Kenntnis der diluvialen und alluvialen

Bildungen der Ebene des Miinsterschen Beckens. Verhandl. d. natorh.

Ver. d. pr. Rheinlande u. Westf. 29, 75, Bonn. — Ders., Diluvialstudien,

Jahresber. d. Naturwiss. Yer. z. Osnabriick, 1894. — Ders., Geognostische
Skizzen aus "Westfalen mit bes. Beriicksichtigung der fiir prahistorische

Fundstellen -wichtigen Formationsglieder. Korresp.-Bl. d. D. Anthrop.
Ges. 1890, Nr. 9.

^) Elbert, Joh., Korresp.-Bl. d. D. Anthrop. Ges. 1904, Nr. 10.

(Bericht der XXXV. allgem. Versammlung in Greifswald.)

13*
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die Yegetation dicht am Eise zu gering. Sie stellten sich aber

iiberall da ein, wo sie fiir sich den Tisch gedeckt fanden.

Beide Dickhauter kommen aber aucb in interglazialen

Ablagerungen vor. Und zwar sowobl in ecbten Interglazialen,

die nur eine gemaBigte Fauna einscbliefien, wie vor allem in

den Ubergangsschichten vom Glazial oder zum Glazial. Also
aucb die gemai3igte Temperatur der Interglazialzeiten war ihnen

nictt zuwider. Sie sind deshalb keine sehr zuverlassigen

Leitformen fiir klimatiscbe Yerhaltnisse. Docb scheinen sie

zu kalteren Zeiten haufiger gewesen zu sein.

Nachst den Dickbautern kommen wobl Hirscbarten in

nnserem Diluvium am baufigsten vor.

Yom Edelbirscb baben sicb eine ganze Anzabl sebr

scboner Geweibe gefunden, darunter das herrlicb geperlte

Exemplar, dessen Stangen kiinstlicb abgetrennt sind (Taf. lY,

Fig. 1). Dieses Stiick lag an der oberen Grenze der Scbnecken-

sande. Andere Stiicke baben sicb tiefer gefunden. Yon dem
-Edelbirscb gilt in gewissem Sinne das Umgekebrte, vras oben

vom Mammut und Rbinozeros gesagt war. Er findet sicb so-

wobl in glazialen wie in interglazialen Ablagerungen. Aber
seine grofite Haufigkeit besitzt er wabrend der warmeren Zeiten.

Desbalb eigaen sicb vereinzelte Stiicke von Hirscbgeweib nicbt

zur Bestimmung klimatiscber Yerbaltnisse. Nur das eine ist

sicber, daB aucb er bocbarktiscbe Zustande fliebt.

Im iibrigen finden sicb unter den Hirscbresten Yertreter

mebrerer verscbiedener Arten oder Form en. Einmal ist der Edel-

birscb selbst in einer Anzabl typiscber Stiicke vorbanden, die z. T.

eine sebr scbone, macbtige Kronenbildung aufweisen. Edelbirscb-

geweibe und von Menscben bearbeitete Stiicke kommen audi

in den Alluvialbildungen vor, docb sind sie meistens scbwacber.

Neben den ecbten Cervus elaphus-Stuckeii treten nocb

einige macbtige Hirscbgeweibe auf, die bedeutende Starke und

Lange aufweisen, aber keine Krone bilden. Es sind das

Formen, die man wobl dem Cervus canadensis, dem Wapiti,
zurecbnen muB. Der Wapiti wird ja aucb sonst nocb mebrfacb

aus jungdiluvialen Scbicbten Deutscblands angefiibrt.

Es tritt indessen nocb eine weitere Hirscbart auf, die

weder in dem Yariationsbereicb des Edelbirscbes nocb des Wapiti

fallt, soadern einer dritten, wabrscbeinlicb neuen diluvialen

Hirscbart angebort. Es ist von derselben fast ein voUstandiges

Geweib, wenn aucb in mebreren Stiicken vorbanden, das nocb

auf Teilen des Scbadels aufsitzt (Fig. 6— 8).

Die am besten erbaltene aber aucb nicbt vollstandige

linke Stange besitzt eine Lange von 80 cm. Sie ist leicbt
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gekriimmt und mit groben Perlen bedeckt. Die Rose ist nur

schwacli ausgebildet. Dicht iiber derselben besitzt das Ge-
weib einen Umfang von 22 cm. Unmittelbar darllber ist

der DurcbscliDitt der Stange ziemlich rund und sendet eine

kraftige Augsprosse aus, die an dieser Stange abgebrocben

Fig. 8.

. Fig. 6-8.

Cervus sp. aus den jungdiluvialen Sanden vom Rhein-Hernekanal

bei Altenessen, MaBstab etwa 1 : 8.

Fig. 6. Bruclistuck der rechten Stange mit der Augsprosse und an-

haftenden Schadelbruchstiicken.

Fig. 7. Bruchsttick, wahrscheinlich vom auCersten Ende der Hnken
Stange.

Fig. 8. Linke Stange auf einem Schadelbruchstiick aufsitzend.

ist. Uber derselben wird die Stange flacher, und es zweigt

sich die etwas kleinere Eissprosse ab. Kurz dariiber sitzt

die starke Mittelsprosse, an deren Basis die Abplattung des

Geweihes noch mebr zunimmt. Dariiber erfolgt eine immer
mehr sich steigernde Abplattung, und es zweigt sich hier
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noch einmal eine Sprosse ab, die sich am Ende gabelt. Die

Abplattung nimmt oberhalb dieser merkwiirdigen, gegabelten

Sprosse nocb waiter zu, ist aber leider nicht vollstandig er-

halten. Nur eine kleinere Sprosse ist noch vorhanden, der

Rest ist abgebrocben. Indessen scheint ein an derselben

Stelle gefundenes Geweih-Bruclistuck (Fig. 7) zu dieser Stange

zu gehoren und zu beweisen, daB das aufierste Ende des Ge-

weihs sicb nocb einmal gabelte.

Die Hauptmerkmale dieses Geweihs sind demnach die

Neigung zur Gabelung der Enden und zur Abplattung der

Stange, ohne da6 indessen eine regelrechte Scbaufelbildung

eintritt.

Ein ahnliches Geweih beschreibt StrucKMANN aus einer

Kiesgrube bei Edesheim bei Northeim in der Provinz Hannover

und bildet dasselbe auch ab^. Er weist dabei auf die nahen

Yerwandtschaftlicben Beziehungen bin, in denen das Geweih
Yon Edesbeim zu dem Cervus Browni aus mitteldiluvialen

FluBkiesablagerungen in England steht.

Cerous tarandus, das Ren, wird meist als Zeuge glazialer

Verbaltnisse betracbtet. Neuerdings scbeint man diese Be-

deutung etwas mindern zu woUen. Meines Erachtens mit

Unrecbt. Denn in keiner ecbten, warmen Interglazialab-

lagerung kommt das Ren vor. Auch in uns bekannten Pliocan-

faunen findet es sich nicht. Mit einem Male, zur Diluvialzeit,

und zwar nachweislich im Bunde mit den Eiszeiten, ist iiberall

das Ren Yorhanden, und gerade in Ablagerungen, die sicher

noch unter dem EinfluB einer Eiszeit entstanden sind, lindet

es sich mit Vorliebe. Es kam meiner Uberzeugung nach mit

dem Eis you Norden und drang unter dem EinfluB glazialen

Klimas bis an das Mittelmeer Yor, um wahrend der Inter-

glazialzeiten wieder zu Yerschwinden. In echten Interglazial-

bildungen mit sonst nur warmer Flora und Fauna haben

wir nirgends das Ren. Ich halte sein Vorkommen, besonders

in groBerer Menge, daher unbedingt fiir einen Beweis eiszeit-

lichen Klimas. In dieser Ansicht werde ich noch bestarkt

durch das V^rhalten des Rentieres in postglazialer Zeit. Es

halt sich nach dem Riickzuge des Eises noch eine Zeitlang,

lebt wohl auch zusammen mit Elch und Rothirsch, Yerschwindet

aber mit Anbruch des gemaBigten Klimas Yollstandig aus

^) Struckmann, C: Uber die bisher in der Provinz Hannover
und den unmittelbar angrenzenden Gebieten aufgefundenen fossilen

und subfossilen Reste quartarer Saugetiere. Nachtrage und Erganzungen.
40. und 41. Jahresber. d. Naturf. Gesellsch., Hann. 1892.



— 199 —

unserer Gegend, ohne da6 man sagen konnte, der Mensch mit

seinem Ackerbau und seiner zu starken Nachstellung liabe es

Yertrieben.

Im Gegensatze dazu steht nun der Riesenhirscb. Icb

kenne ihn aus ecbten Glazialablagerungen Norddeutscblands

iiberbaupt nicbt. Er kommt wobl in Miscbfaunen Yom
Cbarakter der Rixdorfer vor, findet sicb aber mit Vorliebe in

ecbten Interglazialablagerungen, und zwar fast nur im Inter-

glazial 2. Icb balte ibn daber fiir einen leidlicb sicberen

Zeugen einer Interglazialzeit, und zwar bei uns vor allem der

jiingeren Interglazialzeit.

Das Reb kommt im Diluyium ziemlicb selten Yor; wo
es sicb gefunden bat, stammt es aus ganz sicber zur Zeit

eines gemafiigten Klimas gebildeten Scbicbten. Das gleicbe

kann man von dem nocb selteneren Dambirscb sagen, der

in Westfalen feblt.

Was nun eine Reibe von anderen groBen Wirbeltieren

betrifft, v^ie Wiesent, Auerocbs und Pferd, so scbeint mir

fiir diese dasselbe zu gelten, was oben fiir den Edelbirscb gesagt

war. Sie finden sicb sowobl zu Interglazialzeiten, wie aucb

za Glazialzeiten auBerbalb der Vereisungen selbst ; ibr Gedeiben

bing weniger von klimatiscben Verbaltnissen ab, denen sie sicb

leidlicb gut anpassen konnten, als von giinstigen Ernabrungs-

bedingungen u. dergl. Das Scbwein dagegen diirfte wieder

als Zeuge eines gemaBigten Klimas gelten.

Die Wirbeltierfauna des Rbein-Herne-Kanales ist also

eine Miscbfauna, in der gemaBigtere Elemente zusammen mit

glazialen liegen. Wenn man nun zu ergriinden sucbt, auf

welcbe Weise diese verscbiedenen Bestandteile zusammen-

gekommen sind, so wird man vor allem darauf binweisen

miissen, daB es garnicbt sicber feststebt, ob diese Stiicke alle

einem Horizont entstammen. Die Bildung der Kiese bat ge-

dauert vom Absatz der Grundmorane bis in die Interglazialzeit

binein. An der Basis der Kiese sind sicber beobacbtet worden

Mammut, Rbinozeros und Ren. Aus boberen Horizonten,

sogar aus den Scbneckensanden stammen sicber einige Hirscb-

reste. Wober die Mebrzabl der Knocben genau stammt, ist

nicbt mit Sicberbeit nacbgewiesen. Dieselben sind im Laufe

der z. T. mit dem Bagger ausgefiibrten Ausscbacbtung zutage

gekommen und von den Arbeitern aufgeboben worden. Es
ist also durcbaus moglicb, daB gar keine Miscbfauna vorliegt,

sondern eine normale Entwicklung vom Kalteren zum Warmeren.
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Was nun die stratigraphisclie Bewertung der einzelnen

Reste betrifft, so laBt sich nur sagen, daB durcli die Wirbel-

tierfauna ein diluviales Alter sichergestellt wird. Eine gewissc

Wahrscheinliclikeit, da6 es jiingeres Diluvium und zwar jiingeres

Interglazial ist, liegt in dem Fehlen gewisser Arten sowie in der

Haufigkeit der Mammut- und Rhinozerosreste und der Funde
von Riesenhirsch. Doch kommen alle diese Formen nach der

Literatur wenigstens auch sclion in alteren Interglazial ablage-

rungen, sowie z. T. (Riesenhirsch) auch schon im Praglazial vor.

Sorgfaltige weitere Beobachtungen und Aufsammlungen
v^erden aber nocb notig sein, urn aus den Wirbeltieren einen

moglichst zuverlassigen Anhalt fiir Alters- und klimatische Be-

stimmung zu erhalten. DaB dies trotz groiJartigster Aufschliisse

und reichster Fiille von Knocbenfunden sehr schwierig ist, zeigen

meines Erachtens die Aufschliisse im niederrheinisch-westfalischen

Industriegebiet zur Geniige. Sie zeigen aber auch, daB man
leichter und sicherer, zu denselben Resultaten auf Grund der

Binnenkonchylien gelangen kann. Und schliefilich haben

diese prachtigen Aufschliisse bewiesen, dafi zu einer wesent-
lichen Stiitze fiir stratigraphisch e Untersuchun g en

der Geologen die Reste menschlicher Tatigkeit und
menschlichen Daseins auch im Diluvium werden
k onnen.

An der anschliefienden Besprechung beider Vortrage be-

teiligen sich die Herren WUNSTOKF, KrauSE, BlanCKENHORN,
FlieGEL, Werth und beide Yortragenden.

Herr P. G. KRAUSE bemerkte dazu: Die zusammen-

fassende Untersuchung und Darstellung des Ruhrtal-Diluviums

und seiner Terrassen durch Herrn BartlinG ist ein sehr be-

langreicher Fortschritt fiir die Yerkniipfung dieses Gebietes mit

den Diluvialbildungen des Rheintales. Eine Parallelisierung

der beiderseitigen Ablagerungen scheint mir fiir verschiedene

Stufen schon angedeutet zu sein. Da ist zunachst der alteste

Schotter, der im ostlichen Ruhrgebiet in betrachtlicher Hohe
plateaubildend auftritt, dann aber in der Gegend von Essen

sich mit der Ruhr-Hauptterrasse kreuzt. Er erinnert sowohl

nach seiner Hohenlage iiber den andern Bildungen wie durch

sein Untertauchen infolge von Einbriichen nach dem Miindungs-

gebiet hin durchaus an die altesten, sog. hellen diluvialen

Schotterablagerungen (dgo der Spezialkarte), die wir seit einigen

Jahren im nordlichen Niederrheingebiet kennen. Hier sind

sie auch durch die weit ausholenden Grabeneinbriiche in eine
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tiefe Lage gebracht und mit der Hauptterrasse gekreuzt, so

dafi sie unter dieser als Sockel liegen. Weiter rh einaufwarts

treten sie jedoch z. B. in der Gegend von Burgbrohl, wie die

im ostlichen Ruhrtal, in ursprunglicher groBer Hohe oberhalb

der Hauptterrasse flachebildend auf, wie icli dies neuerdings

in einer im Druck befindlichen Arbeit dargelegt habe^).

Herr BartlinG hat das Alter seiner altesten Ruhrtal-

scbotter als hocbstens ganz jungpliocan, wenn nicht alt-

diluvial bezeicbnet, was sich ja aucb mit dem altdiluvialen

Alter der altesten Rheintalscbotter gut vereinigen lafit. Uber
diesen Schottern folgt nun, bisher allerdings nur aus Bohrungen

bekannt, ein Mergelsand, den Herr BartlinG als eine Art

alteren Lo6 bezeichnet. Da dieser Mergelsand auch eine Fauna,

wenigstens in Bruchstiicken, geliefert bat, so liegt es nabe,

darin einen Yertreter des I. Interglazials zu sehen, wie ich es

z. T. in gleicher Ausbildung als Mergelsand aus der Gegend
von Mors vor einigen Jabren beschrieben und mit dem Horizont

von Tegelen parallelisiert babe.

Anscbeinend feblt nun im Rubrtalprofil an den Stellen,

wo der Geschiebemergel liegt, die der Hauptterrasse des Rbeins

entsprecbende Schotterstufe. Vielleicht ist aber dieser Scbotter

bier nur durcb das beranriickende Eis weggeraumt worden.

Der Gescbiebemergel ziebt sich aucb bier durcb den Talboden

durcb wie im Rbeintal nordlicb von Mors am Dacbsberg (siebe

meinen obigen Aufsatz a. a. 0. S. 154 ff.) und siidlicb von

genannter Stadt am Hiilserberg. Er bat in beiden Talgebieten

dieselbe Lage zur Mittelterrasse (ist anscbeinend auch in beiden

entkalkt), so dafi wir wobl bier in beiden den Absatz der

gleichen Yereisung vor uns baben. Hinsicbtlich der Yer-

zahnung des iiber der Grundmorane folgenden Losses mit den

Sanden der Niederterrasse mochte ich mich der Ansicbt von

Herrn WuNSTORF anschlieBen, daB dies wobl eine nachtrag-

liche, an den Gehangen erfolgte Bildung ist, und da6 der L66
auch bier ein wenig alter als die Niederterrasse ist.

Darauf wird die Sitzung geschlossen.

V. w. 0.

BARTLING. WaHNSCHAFFE. FlIEGEL.

^) P. G. Kkause: Einige Beobachtungen im Tertiiir und Diluvium
des westlichen Niederrheingebietes (Jahrb. Pr. Geol. Landesanst. fiir

1911, Bd.32, Teiin, S.135ff., Berlin 1912.
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