
Zeitschrift
der

Deutschen Geologisclien Gesellscliaft.

Protokoll der Sitzung vom 5. Juni 1912.

Vorsitzender: Herr Rauff.

Das Protokoll der Yorigen Sitzung wird verlesen und
genehmigt.

Der Gesellscliaft wiinsclieii als Mitglieder beizutreten:

Herr Dr. Th. Brandes, Assistent am geologiscli-palaonto-

logischen Institut der Universitat Gottingen, Torge-

schlagen durch die Herren POMPECKJ, Salfeld,
Wedekind

;

Die Handbibliothek des Kgl. Geologischen Landes-
museums zu Berlin, vorgeschlagen durch die Herren
J. BoHM, Gothax, Dienst;

Herr Lehrer WiTTMANN in Dortmund, Baroperstr. 17,

Yorgeschlagen durch die Herren Bartling, Wunstorp
und Eberdt.

Darauf legt der Yorsitzende die eingegangenen Druck-

schriften Yor.

Yor Eintritt in die Tagesordnung gibt Herr RUDOLF
HERMANN folgende Erklarung zu der Abhandlung von
Herrn RECK liber „die morphologische Entwicklung
der siiddeutschen Schichtstufenlandschaft" zu Protokoll:

Die Bemerkung Yon Herrn Reck auf S. 195/7 Anm. 1

dieser Zeitschr. (Abh., 64. Band, I. u. II. Heft, 1912) zwingt

mich zu einer Berichtigung. Herr Reck hat Ende 1910 mit

der Angabe, er beabsichtige die Morphologie des Ries zu

bearbeiten, mich gebeten, ihm iiber meine Ergebnisse in der

benachbarten frankischen Alb Auskunft zu geben und ihm

B. Monatsbericlite.

Nr. 6. 1912.
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mein Literaturverzeiclmis zur Yerfiigung zu stellen. Beides

geschah in wiederliolten kurzen Besprechuiigeii, bis ich im
Februar 1911 Yon dritter Seite zufallig Kenntnis erhielt, da6

Herr E,ECK im Verlauf seiner Untersuchungen auch die

frankische Alb in den Bereich seiner Arbeit zu ziehen sich

genotigt glaube. Seitdem erst lehnte icb jede weitere Aus-
kunft ab.

Ferner stelle icb dem Yorstand der Deutschen Geologischen

Gesellschaft einen Brief des Herrn Krollpfeiffee zur Yer-

fiigung, in dem dieser die Behauptung des Herrn ReCK, er

(Krollpfeiffer) habe „sein Erstaunen iiber meine Worte"
geauJ3ert, zuriickweist und erklart, daB, wenn er diesen

„spateren Zusatz" im Manuskript gekannt batte, er „Herrn

Reck aufgefordert batte, ibn zu streicben". Aucb bier liegt

also auf Seiten des Herrn Reck ein Mifiverstandnis vor.

Auf die sacblicben Angriffe einzugeben, verzicbte icb,

da Herr ReCK zwiscben Yortrag und Drucklegung sein Manu-
skript umgearbeitet bat. Da Herr Reck Toraussicbtlicb auf

2 Jabre Yon bier abwesend sein wird, so begniige icb micb

Yorlaufig mit diesen Feststellungen.

Herr FRIEDRICH GLOCKNER spricbt iiber den
Setzungskoeffizienten der Braunkohle. (Mit 2 Textfiguren.)

Als den Setzungskoeffizienten der autbocbtbonen Braun-

koble mocbte icb den Wert bezeicbnen, mit dem die Macbtig-

keit eines autbocbtbonen, durcb auBergewobnlicbe tektoniscbe,

dynamiscbe oder tbermiscbe Yorgange nicbt gestorten Braun-

koblenlagers zu multiplizieren ist, um die Macbtigkeit des

zur Bildung der derzeitigen Braunkoblenlagerstatte erforder-

licb gewesenen Flacbmoores zu bestimmen.

Die in Frage kommende Beobacbtung macbte icb im

Friibjabr 1910 auf dem Tagebau der Grube jjWilbelminens-

gliick" bei Klettwitz (Niederlausitz), einem auf dem oberen

Senftenberger Flotz bauenden Braunkoblenwerk. Das Senften-

berger Oberflotz ist, mit einer geringfiigigen Ausnabme^), eine

autbocbtbone Humusbraunkoblenbildung, das Umwandelungs-
produkt eines weit ausgedebnten tertiaren Flacbmoores. "Wie

die meisten derartigen Bildungen zeigt aucb dieses Flotz einen

Yorziiglicben Wurzelboden, das beifit, es entbalt zablreicbe

Wurzelstocke an Ort und Stelle gewacbsener Baume, zumeist

1) Glocknbr, Zur Entstehung der Braunkohlenlagerstatten der siid-

lichen Lausitz. Zeitscbr. Braunkoble 1911 12, X. Jahrg. Heft 43.
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von Taxodiiim distichum. Die Baume sind in der Kegel in

einer Holie von 1,50 bis 2 m iiber dem "Wurzelniveau umge-
brochen, sebr oft liegen die Stamme noch neben den Wurzel-
stocke.n. Wabrend nun das Flotz in der naberen Umgebung
von Senftenberg seiner ganzen Macbtigkeit von rund 20 m
nacb aus Braunkoble ohne nennenswerte Zwiscbenmittel be-

stebt, ziebt sicb auf den Gruben in der Nabe von Klettwitz

in einer Hobe von 2 m iiber dem Liegenden ein 10 cm

P^T-TT
—

^

—

Fig. 1.

Wurzel-(Wald-)Boderi mit Wurzelstocken von Taxodium distichum.

Senftenberg (Nieder-Lausitz).

starkes Mittel eines cbokoladefarbenen, fetten Tones durcb

das Flotz. Es bat also bier der MoorbildungsprozeB durcb

eine IJberscbwemmung eine Unterbrecbung erfabren. Die

hereinstromenden Wasser setzten ibre aus tonigem Material

bestebende Triibe, untermiscbt mit moorigen Material, ab, sie

stagnierten und leiteten die Moorbildung von Neuem ein.

Wabrend das auf diese Weise entstandene Tonzwiscbenmittel

im allgemeinen mit groBer RegelmaBigkeit und obne Scbwan-

kungen in der Machtigkeit das Flotz borizontal und parallel

zum Liegenden durcbziebt, bildet es an einer Stelle im Tage-
20*
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bau „"Wilhelmiiiensgluck" ganz unvermittelt einen Sattel, es

wolbt sich nach oben, der oberste Punkt des Sattels liegt

3,60 m iiber dem Liegenden, also 1,60 m iiber dem normalen

Niveau des Tonmittels. Die beiden Sattelfliigel steigen regelmafiig

imter einem Winkel YOn im Mittel 40^ an. Unter dem
Sattel steht ein Wurzelstock Yon Taxodium, seine "Wnrzeln

gelien bis hinab in den die Braunkohle unterlagernden Ton,

sie sind Yorziiglich erbalten. Zweifellos baben wir also bier

den Stumpf eines an Ort und Stelle gewacbsenen Baumes Yor

uns. liber dem Mittel, und zwar eng an dasselbe angescbmiegt,

Fig. 2.

Schematische Darstellang der SetzuDgsersclieinung.

liegt ein Teil des zugehorigen Stammes. Er folgt Yon der

hochsten Stelle des Sattels aus mebrfacb geknickt dem recbten

Sattelfliigel abwarts bis zum normalen Niveau des Tonmittels.

Zur Erklarung dieser Erscheinung nehme ich folgendes

an. Durcb die den Ton berbeifiibrende Uberflutung des

Moores wurde der Stamm abgebrocben. Das Wasser stagnierte,

setzte seine Triibe auf dem Moorboden ab und leitete, da cs

sich doch anscbeinend um ein ausgepragtes Flacblandsgebiet

bandelt, die Moorbildung wieder ein. Im Laufe der Um-
bildung des Moores zur Braunkoble setzte sicb das Moor
durcb cbemiscbe Umwandlung wie durcb natiirlicbe Austrock-

nung, also Entwasserung, es trat eine VolumeuYerminderung.



ein. Tiber dem Wurzelstock jedoch wurde dieser Setzung

durch den festen Stumpf Halt geboten, neben dem Stumpf
wurde die Setzung nicht behindert. Es kam also dieser

Battel zustande, und wir haben mitbin am oberen Ende des

Stumpfes das Niveau des Moores zur Zeit des Umbruches und
der tiberschwemmung, an der unteren Grenze des normal
yerlaufenden Mittels das dem Volumen des Moores zur Zeit

der liberschwemmung jetzt entsprechende Niveau der Braun-

kohle. Um den Unterscbied dieser beiden Hoben hat also

bei dem Prozesse der Umwandlung des Moores in Braunkoble

eine Volumenverminderung stattgefunden. Der Stumpf selbst

hat bei seiner Festigkeit eine nennenswerte Setzung kaum
erfahren. Beriicksichtigt man noch die Setzung, die das Flotz

nach seiner vollstandigen Umwandlung in Braunkohle durch

den Druck spater sich dariiber lagernder Schichten anderen

Gesteines, in den meisten Fallen also von Ton, Letten oder

Sand erfahren hat, so ergibt sich, dafi der Wert fiir die Setzung

zwischen 2 und 2,5 liegt, oder, daB der Setzungskoeffizient,

mit dem die Machtigkeit der Braunkohle zu multiplizieren

ist, um die Machtigkeit des moorigen Ausgangsmaterials zu

erhalten, sich auf 4/2 bis 5/2 berechnet. Das Ergebnis der

Untersuchung laBt sich in Worten zusammenfassen

:

Bei dem authochthonen Senftenberger Oberflotz

ist das Yerhaltnis zwischen moorigem Ausgangsmaterial

und Braunkohle als derzeitigen Endwert wie 2,5 zu

1. Eine Verallgemeinerung fiir andere Braunkohlenlager-

statten diirfte nur dann zulassig sein, sofern es sich

um authochthone, tektonisch, dynamisch und thermisch

nicht wesentlich gestorte oder beeinflufite Lagerstatten

handelt. Es ist bei einer Verallgemeinerung, unter

Beriicksichtigung der eben genannten Punkte, kaum
anzunehmen, dai3 selbst die Hochstmachtigkeiten an

Deckgebirge, die bei Braunkohle wohl 50 m selten

iiberschreiten , den Wert dieses Setzungskoeffizienten

wesentlich beeinflussen werden, da erwiesenermaBen die

Packung einer Kohle unter starker Decke nicht wesent-

lich dichter ist als die Packung der Kohle unter einer

verhaltnismaBig schwachen Bedeckung. Niemals aber

kann der Setzungskoeffizient Werte von 10 und dariiber

erreichen, wie dies bisher in der Literatur angegeben

worden ist.

Einen ausfiihrlichen Bericht iiber diesen Gegenstand, in

dem ich sowohl die Ergebnisse der Diskussion am Yortrags-

abend beriicksichtigen, sowie auch Mitteilung iiber eine mir
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inzwischen gelimgene ganz analoge Beobaclituiig auf der

Braunkohlenlagerstatte Yon Moys bei Gorlitz maclien werde,

lasse ich im Septemberlieft 1912 der „Zeitschrift fiir prak-

tisclie Geologie" erscheinen.

An der Diskussion beteiligen sich Herr KeilhaCK und
der Yortragende.

Herr HANS V. STAFF spricht iiber Die Alpengeologie
auf dem XVIII. Deutschen Geographentage in Innsbruck,
Pfingsten 1912.

Die andauernde Ausdehnung des Arbeitsfeldes der Geo-

graphen auf das Gebiet der Geologie hat zur Folge, daB aiich

auf den geographischen Tagungen Probleme im Vordergrund

stehen, die fur den Geologen von Bedeutung sind. So erfreulicli

diese Zunahme an geologischen Arbeitern fiir unsere Wissen-

schaft ist, so bedauerlich ist andererseits die dadurch lierbei-

gefiilirte Zersplitterung der Literatur, der KongreBexkur-

sionen usw. Der gegenwartige Zustand, der grofienteils woM
audi durch den TJbertritt einiger eliemaliger Geologen ins geo-

graphische Lager YerursacM wurde, bat namentlicli auch fiir

die Glazialmorpliologie die schadigende Folge gehabt, dai3 die

Fragen, die in Nor ddeuts ch land z. B. noch das Haupt-
arbeitsgebiet der Kgl. Pr. geologischen Landesanstalt dar-

stellen, in den Alp en fast ausnabmslos bereits von Geo-
graphen behandelt und, was schlimmer ist, lediglich in der

geographisctien Literatur Yeroffentliciit werden. Da eine der-

artige regionale Zweiteilung eines einheitlichen Problem-

komplexes keinerlei innerliche Berecbtigung hat, besteht fiir

uns gegenwartig die Notwendigkeit
,

wenigstens referierend

unsere eigenen Zeitschriften iiber Fortschritte der alpinen

Glazialforschung auf dem Laufenden zu halten.

Besonders gilt dies natiirlich fiir den soeben beendeten

XVIII. Deutschen Geographentag in Innsbruck, wo abgesehen

von den historischen und unterrichtstechnischen Fragen nur

4 rein geographische neben 8 morphologisch-geologischen Yor-

tragen angemeldet waren, dessen Exkursionen neben dem
Anthropogeographen V. WiESER Yon den Geologen Blaas,
V. Klebelsberg, Ampferer geleitet werden sollten.

Aus den Yortragen und Festschriften hatten fiir die Geo-

logie Yor aliem folgende Punkte besonderes Interesse:

1. Das Problem des alpinen Taltroges ist mit den

Fragen der Gletschererosion, der Wirkung subglazialer Schmelz-

wasser, der Anzahl der Yergletscherungsphasen, des praglazialen
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Reliefs so eng verkniipft, da6 angesichts des herrschenden

Widerstreits der Theorien' seine exakte Bearbeitung fiir ein

einzelnes einheitliclies Gebiet hochst verdienstlich erscheint.

Der Yortrag YOn L, DiSTEL iiber seine sehr sorgsame

Untersucliung der nordlichen Tauerntaler muBte angesichts des

Umstandes, daJ8 gerade diese Gegend den Typus des Glazial-

troges hergegeben bat^), besonders interessieren, obwohl anderer-

seits E. DE Martonne eben diese Taler als fiir die Losung
mancber Fragen ungeeignet bezeichnete, da in ihnen die ander-

warts zu beobachtende Vielbeit ineinander eingesenkter Troge

zu einem einzigen Riesentroge verschmolzen sei. DiSTELs
wichtigste Ergebnisse (deren ausfiihrliclie Darstellung eben

im Druck^) erschienen ist) lauten kurz: „Das „Ratsel des Tal-

troges" ist neben der Entstebung der Talstufen einer von den

Punkten, in dem sich die Beobachtungen im Tauerngebiet dem
System der glazialmorpbologiscben Forscbungen von PencK
und Bruckner nicbt einreiben wollen. — Das Felbertal gab

in erster Linie AnlaB, an der glazialen Entstebung der Trog-

schliisse im PENCKschen Sinne zu zweifeln; es feblt im engen

oberen Felbertal an den nach bestimmter Ricbtung (eben gegen

den beutigen TrogscbluB zu) konyergierenden Eisstrangen, durch

deren summierte Erosionskraft die IJbertiefung nacb PenCK
plotzlicb einsetzt. — Der Taltrog, dessen Entstebung PenCK
auf glaziale Ubertiefung zuriickfiibrt, wurde als fluviatiler

Einscbnitt Yermutlicb bereits praglazial angelegt. Yer-

breiterung und Yertiefung erfubr er durch die eiszeitlicben,

die Unterscbneidung der Gebange durcb die stadialen und
nacbeiszeitlicben Gletscber. — Die Untersucbungen iiber den

alten Talboden, der sich aus den Trograndern und aus den

Stufenmiindungen geeigneter Seitentaler ableiten lai3t und nach

Penck der praglaziale ist, ergaben, daB er, das Langstal

ausgenommen, nicht die Gefallsverhaltnisse aufweist, wie sie

einem reifen Talsystem zukommen."
In der Diskussion wies PenCK darauf bin, daB die Trog-

schulterkante nach DiSTELs Anschauung nicht recht erklarbar

sei. Da oberhalb der Schulterflachen ja erst die glaziale Schliff-

kehle lage, so ware eben eine plotzliche Intensitatszunahme der

Erosion der Gletscherunterflache nach der Talmitte zu anzu-

nehmen, wenn dies auch etwas sonderbar erscheint. —

1) Vergl. E. DE Martonne: L'erosion glaciaire et la formation des

Vallees Alpines. Ann. de Geogr. 1911, S. 26.

2) „Die Formen alpiner Hochtaler, insbesondere im Gebiet der

Hohen Tauern und ihre Beziehungen zur Eiszeit." Landeskundl. Forsch.

Geogr. Ges. Miinchen XIII, 1912.
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In der Tat ist ja woU das Querprofil jedes Alpentales

gleichsam die graphische Projektion der in ihm geauBerten

Erosionsintensitat, und wenn wir auch Yorlaufig den scharfen

Schulterknick zwar als noch unerklart, aber doch als tat-

sachlicli Yorhanden Mnnehnien miissen, so ist es andererseits

entscMeden unberechtigt, die Schulterflachen ohne weiteres als

unveranderte Reste der praglazialen Landscbaft anznsefeen,

wie es PenCK-Brucknee (und nach ihnen zum Teil wohl
audi Distel) tun: Auch die Schulterflachen unterhalb der

Schliffgrenzkehle sind vom Gletscher erniedrigt, und zwar um
einen noch unbestimmbaren Betrag! Somit diirfte selbst eine

peinlicb sorgsame Aufsuchung der Gefallsbriiche im Langsprofil

der Schulterflachen noch nicht ohne weiteres quantitatiye,

sondern hochstens qualitative Riickschliisse auf das Yerhalten

des Praglazialreliefs gestatten. Noch unzulassiger ist fiir diesen

Zweck natiirlich die von PenCK-BruCKNER vorgeschlagene

Methode^), zur E,ekonstruktion der Praglaziallandschaft die

hangenden Nebentaler heranzuziehen, deren Sohle ja gleich-

falls erheblich, und zwar je nach der Gr6j3e ihres Eisstromes

verschieden tief, unter ihr einstiges fluviatiles Niveau

heruntergeschliffen wurde. Leider wurden in der Diskussion

die so wichtigen Argumente, die von DE Martonne^) gegen

PenCKs Ansicht von der praglazialen Formenweichheit der

Alpen und dem ausgeglichenen Langsprofil der Taler an-

gefiihrt worden sind, nicht beriihrt. Diese Einwande haben

um so mehr Gewicht, als sich ihnen andere Glazial-

forscher^) bereits angeschlossen haben. Diese in den "Westalpen

1) Vgl. E. DB Martonne (a. a. 0. 1911, S. 5): A. Penck et

Ed. Bruckner croient meme possible de retrouver les anciens thalwegs

en prolongeant le profil da cours moyen des vallees suspendues.

2) A. a. 0. 1911, S. 17 : Les faits abondent qui ne peuvent s'accorder

avec I'hypothese d'un relief preglaciaire ayact les caracteres de la

maturite. — (1910, S. 317): II y a la un point important sur lequel

noas avons le regret de noas separer des savants auteurs de „Die

Alpen im Eiszeitalter". La theorie mecanique, d'accord avec les faits

reveles par I'etade des fronts glaciaires, s'oppose a admettre la possibilite

d'une erosion glaciaire intense dans des vallees mares dont la pente

se rapproche de celle de la surface d'equilibre vers laquelle tend

I'erosion glaciaire.

3) KiLiAN, Bull. Soc. geol. de France 1911, S. 33, Anm. 2: En ce

qui concern e I'erosion (surcreusement) glaciaire et les creusements

interglaciaires, je partage entierement la mauiere de voir recemment
exposee avec talent par M. de Martonne. — Nussbaum („de Mar-
tonnes Untersuchungen iiber Glazialerosion", Geogr. Zeitschr. 1911,

S. 277 Anm.): „Eine Annahme, die im Gegensatz zu derjenigen von
Penck und Bruckner steht, nach welchen die praglazialen Alpentaler

ausgereift gewesen sein sollen. Die Auffassung von de Martonne ist
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in neuerer Zeit allgemein^) angenommene Ansicht, daB die pra-

giazialen Taler in den zentralen Alpenteilen noch keineswegs

vollig reif und ausgeglichen waren, ist nunmehr von DlSTEL
wohl ancli fiir die Ostalpen bestatigt.

Beachtenswert ist auch DiSTELs Stellung zur Karfrage,
die fiir Ost- und Westalpen seit dem Erscheinen der „Alpen im
Eiszeitalter" starke Anderungen erlebt hat: PenCK schlofi aus

dem Yorhandensein zahlreicher ostalpiner Karlinge auf pra-

glaziale weiche Mittelgebirgsformen, BRUCKNER (A. i. E. S. 607)
sab ibr Zuriicktreten in den Westalpen als Beweis an, daJ3 dort

nocb Hocbgebirgsformen sicb Yor Beginn der Eiszeit bewabrt

batten. NUSSBAUM fiibrte 1910 den Nacbweis^), daB die

Kare in den Westalpen in gleicber Haufigkeit auftreten, wie

im Osten, nabm aber trotzdem in den Quellgebieten nocb

unausgeglicbene Tallangsprofile an. („Die Alpen waren vor

der Eiszeit reicblicb durcbtalt und boten das Bild einer fast

ausgereiften Erosionslandscbaft; nur in den obersten Tal-

abscbnitten zeigten sicb wabrscbeinlicb jugendlicbe Tal-

formen", a. a. 0. S. 61); fiir DiSTEL ist gerade die Existenz

„ungemein zahlreicber Karlinge ein weiterer Fingerzeig, dafi

das Antlitz der Alpen vor dem Eintritt des Eiszeitalters nicbt

in dem Mafie gealtert war, wie vielfacb angenommen wird"

(a. a. 0. S. 107).

2. Das zweite wicbtige Problem, das auf der Tagung in

Yortrag und Diskussion angescbnitten wurde, betraf die Inter-

glazialz eiten. LepsiuS setzte seine bereits friiber veroffent-

licbte^) und von Penck energiscb widerlegte*) Anscbauung obne

wesentlicbe Anderung in kurzen Ziigen auseinander, deren

Yerstandnis mir durcb eine erganzende personlicbe Unterredung

mit dem Yortragenden erleicbtert wurde. LepSIUS faBt die im

Oder kurz vor Beginn der Eiszeit vielfacb nacbgewiesenen

zum Teil aacb vom Referenten vertreten worden in: Die Taler der

Schweizer Alpen. Wiss. Mitt. Alpin. Mus. Bern 1910, S. 59."

^) Der Ausdruck „reif" wird freilich von den Autoren in sehr

verschiedenem Sinne gebraucht, so daB nicbt das Wort, sondern der

Sinn jeweils aufgesacht werden mn6. Als reif wird bald der Formen-
schatz maximaler Kamm- und Talholiendifferenz, bald eine bereits stark

gealterte (spatreife) Landschaft mit schwindendem Relief bezeichnet.

tSo babe ich, trotzdem ich das Wort reif fiir die praglazialen Haupt-
taler verwendete, ausdriicklicb das „Zusammenfallen der Anschauangen
von NusSBAUM und mir" betont. (Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges. 1912, S. 71

.

2) A. a. 0. S. 39—46. Vgl. auch v. Staff: „Zur Morphologic der

Praglaziallandschaft in den Westschweizer Alpen" (a. a. 0.) S. 70.

^) „Die Einheit und die Ursachen der diluvialen Eiszeit in den
Alpen." Darmstadt 1910.

4) In Zeitschr. f. Gletscherkunde 1912, S. 161—189.
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epeirogenetisclien Hebungserscheinungen des Alpen-
korpers als alleinige Ursaclie der nach ihm einheitlichen
Eiszeit auf, fiir die er primare Klimaanderungen ablehnt.

Die interglaziale Klimaschwaiikungeii nahelegende Hottinger
Breccie halt er fiir praglazial. Konsequent nimmt er als

Ursache des Aufhorens der Yereisung gleichfalls ein spat-
eiszeitliches Riicksinken der Alpen an.

Die Diskussion wurde ungemein lebhaft und teilweise

scbarf gefiibrt. Besonders beacbtenswert war die Angabe
V. DHYGALSKls, daB seine Erfabrungen ibn mebr und mebr
zur Annabme einer einbeitlicben, nicbt durcb langere und re-

latiy zur Jetztzeit sogar warmere Interglazialzeiten unter-

brocbenen Eiszeit drangten, und daB er Yor alien Uber-

treibungen und Toreiligen Anwendungen des Scbemas Yon

Giinz-, Mindel-, RiB-, Wiirm-, Laufen-, Acben-, Biibl-, Gscbnitz-,

Daunzeit warne. —
In der Tat drobt ja PencKs Schema bereits aus einer

Arbeitsbypotbese bei einigen Morpbologen zum Dogma auszu-

arten, wie namentlicb wobl aucb die Arbeit LuCERNAs be-

weisen diirfte, der auf Korsika obne Zogern jede gebobene

Strandlinie, jede Talterrasse usw. sofort einer der PENCKscben
Pbasen zuwies. (Abb. K. K. Geogr. Ges. Wien IX, 1910.)

An der Tbeorie Yon LepsIUS ist zweifellos das spatglaziale

Riicksinken der Alpen der wundeste Punkt. Heim und seine

Schiiler sind mit all ibren Yersucben, ein solcbes Nacbsinken

exakt zu erweisen, auf so gegriindeten Widersprucb gestoi3en^),

da6 sicb auf so scbwacbem Boden zur Zeit kein Lebrgebaude

aufbauen laBt. Wobl aber ist angesicbts der Yon Yer-

scbiedenster Seite fiir zablreicbe Gebiete der Erde erwiesenen

starken Massenbebungen zur Wende YOn Pliozan und Quartar

es nicbt YOn der Hand zu weisen, daB lokal derartige

Hebungen im Zusammenbang mit einer erdumfassenden , in

mebreren Oszillationen Yerlaufenden Klimadepression fiir ein-

zelne Abweicbungen Yom alpinen Schema Yerantwortlich zu

machen sind. So sind nach MacHATSCHEK^) am Gebirgs-

rande des westlichen Tianschan „in sebr junger Zeit"

erfolgte „fortgesetzte Senkungen" des Yorlandes festzustellen

;

so sind in Alaska Moranen mit marinen Yoldia-Zwischen-

1) Vergl. Lautensach in Peterm. Mitt. 1911, S. 9. „Uber alpine

Randseen und Erosionsterrassen." Bemerkuugen zu Dr. E. Gogartens
Arbeit.

2) Vorlaufige Mitteilungen tiber die Ergebnisse einer Studienreise
in dem westlichsten Tian-Schan. Festschrift der K. K. Geogr. Ges.
Wien 1912.
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lagerungen in liber 1000 m Seehohe anzutreffen (vgl. U. S.

Geol. Surv. Rept. XIII 2, S. 25). Eine gewisse Bedeutung
konnten derartige lokale Hilfsursachen eY. erlangen zur Er-

Marung des Umstandes , dai3 auf den Gebirgen der Erde zur

Quartarzeit die Schneegrenzendepression sehr yerscliieden

stark eintrat. (So ist z. B. im Tianschan, liber den MaCHATSCHEK
und MeezbacherO vortrugen, nnr die Halfte [600 m] der

alpinen Depression [1300 m; Tropengebiete meist nur 500
bis 600 m] zu beobacliten.) In jedem Falle ist aber das
Abklingen der Glazialphanomene nur durch die An-
nahme einer Klimaverb esserung zur Zeit erklarbar.

Die Bedeutung der Hottinger Breccie fiir die Inter-

glaziallehre wird wohl so lange mindestens ein Streitobjekt

bleiben, bis die Beobacbtungen der nur wenig beweisenden

Zufallsaufschliisse einmal durch systematische Untersucbungen

und Aufgrabungen ersetzt worden ist. Es ist bedauerlicb, daB

ein so wichtiger Stiitzpunkt einer so bedeutsamen Theorie so

Tvenig im Detail erforscht worden ist, obwobl zahlreiche an-

erkannt sorgsame Geologen bei ihren Lokalbegebungen zu

diametral entgegengesetzten Meinungen gekommen sind. Auch
die Yerscbiedenen inoffiziellen Ausfliige yon Teilnebmern der

Tagung diirften im allgemeinen an Ort und Stelle nur die

Ansicbt der jeweiligen Fiihrer „bewiesen" baben. Da somit

trotz des Tagungssitzes Innsbruck dieses Problem nicbt gelost

wurde, so mag ein Hinweis auf eine kleine Studie Yon GURICH^)
niitzlich sein, den mehrtagige Begebung 1911 zu dem Scblui3

fiibrte, daB ein praglaziales Alter der Breccie das weit-
aus wabrscbeinlicbste sei, und daB eine Unterlagerung
durcb Morane nicht erwiesen sei. GURICH bat Yielmebr

in einem Aufscblusse „selber die Breccie obne jede Zwiscben-

lagerung unmittelbar dem Felsen aufsitzen seben" (a. a. 0., S. 44).

Ebenso ist das Alter der Breccie selbst bei der Annabme
quartarer Entstebung noch recbt zweifelbaft: Penck Yersetzt

die Breccie mit ibrer Flora Yon Rhod. ponticum und BuxifS

sempervir'sns ins Ri6-Wiirm-Interglazial. Aber dazu wilt

KiLIANs bestimmte Angabe wenig passen, da6 die Lignitsande

Yon Voglans und Sonnaz bei Chambery gleicbfalls mit Buxus
sempervirens der Postwiirmzeit angeboren (Laufenscbwankung).

IJberbaupt ist Yorlaufig das starre Scbema nocb nicbts weniger

^) ^Physiographie des Tian-Schan", die einen ersten tjberblick

liber die in jahrelanger opferfreudiger Forschertatigkeit gewonnenen
Ergebnisse und Lichtbilder gab.

^) „Die Hottinger Breccie und ihre interglaziale Flora." Verb.
Naturw. Ver. Hamburg 1911.
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als ausdehnungsfaliig^), uad es ist entschieden zweckmafiig,

KiLlANs Worte 1911: „Die Moranen der beiden altesten Eis-

zeiten, der Giinz- und Mindeleiszeit PencK-Bruckners, sind

bis zum heutigen Tage in den franzosischen Alpen und ihrem Yor-

lande noch nicht aufgezeigt worden", zubelierzigen(a. a.O., S.33).

3. Das dritte Problem alpiner Morphogenie, die Pra-
glaziallandschaft, ist YOn SOLCH in einem Yortrage iiber

die „ Geomorphologie des steirischen Randgebirges" und in

einem bocbst inbaltreicben Pestscbriftaufsatz bebandelt worden.

In letzterem faBt er seine Ergebnisse fiir das Brennergebiet

beziiglick eines alten Niveaus, einer praglazialen Landoberflacbe

in der Hobe von 2100— 2300 m, in dieWorte^): „Diese An-
gaben zeigen unter einem, dafi es wirklicb in gleicber Weise

in Quarz- und Kalkpbylliten, in Glimmerschiefern und Graniten

auftritt, wabrend umgekebrt die gleicben Gesteine in ver-

scbiedenen Hoben erscbeinen. Man wird also „die Konstanz

der Gipfelboben" bier nicbt auf ein oberes Denudationsniveau

zuriickfiibren diirfen, das entscbieden Ton den Gesteinen einiger-

mai3en abbangig ware. Uberdies bandelt es sicb nicbt eigent-

^) Wie diirftig selbst in den bekauntesten Gegenden die geo-

logischen Grundlagen der bestehenden Hypothesen sind, zeigt auch
Ampferers Ausspruch iiber das Gebiet der Inntalterrassen : „Wenn,
wie icli iiberzeugt bin, die enge genetiscbe Yerbindung von Endmoranen
und Schotterfeldern nicht besteht, so fallt damit die von Penck und
Bruckner auf diese Yerbindung gebaute Glazialstratigraphie zusammeu.
Eine neue zu schaffen, kann nur die Aufgabe einer Generation von
sorgfaltig kartierenden Feldgeologen sein. Mit theoretischen

Uberlegungen konnen solche Fragestellangen wobl scbarfer betont und
vertieft, jedocb nicht erledigt werden" (Verb. k. k. GeoL Reichsanst.

1912, S. 167). Um zu zeigen, daB diese Forderung nicht nur „pro domo"
aufgestellt ist, sondern den tatsacblichen Bediirfnissen der Eiszeit-

forschuDg entspricht, sei die Ansicht eines Geographen gleichfalls zitiert.

E. DE Martonne schreibt (Principes de ]'analyse morphologique des

niveatix d'erosion appHquee aux bailees alpines. C. R. Ac. Sc. 1911,

153, S. 309); L'interpretation des resultats de I'analyse morphologique
n'est evidemment possible qu' a la lumiere d'une analyse geologique.
•Wie andererseits rein theoretische Spekulationen zur Divergenz neigeiD,

zeigt auch PasSARGEs hochinteressante Eiszeitdeduktion (Physiologische

Morphologie. Hamburg 1912), die ergibt, „da6, die Richtigkeit der bis-

herigen Darstellungen der vier Schotter- und Terrassensysteme voraus-

gesetzt, die angeblichen vier Eiszeiten der Alpen zu zweiEis-
zeiten zusammenschr umpfen." — „Diese Resultate sind gewiB nicht

uninteressant und vielleicht geeignet, die Untersuchungen iiber die Eis-

zeit der Alpen auf eine neue Gmndlage zu stellen, zumal auch von
Beobachtern im Felde immer mehr Material geliefert wird, das geeignet

erscheint, die Lehre von den vier Eiszeiten der Alpen zu erschiittern

und auf einfachere Yorgange zuriickzufiihren" (a. a. 0., S. 129, 130).

^) „Zur Entwicklungsgeschichte der Brennergegend." Festschr. d.

Deutsch. Rundsch. f. Geogr. 1912, S. 413.
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licli um Gipfel-, sondern um Kaminliohen ; so wenig sind die

Kamme geschartet. Auch kann man die Gleichlieit der Hohen
niclit etwa einer niyellierenden Tatigkeit der eiszeitlichen Yer-

gletsdierung zuschreiben ; nur die Rundung der Form ist ihr

Werk. Dies alles zusammen: die weite Yerbreitung des Nireaus,

die fast yerscliwindende Schartung der Kamme, die Unabliangig-

keit des Niyeaus yon der Gesteinbescbaffenheit und -lagerung,

weisen auf eine alte Einebnungsflacbe bin, die selbst im
Gebiete des Brixener Granits eine Breite yon 8 km, im Be-

reicbe der Scbiefer des Wipptales sogar yon 10— 12 km er-

reicbte, und iiber die sicb dann ein reifes Mittelgebirge zu

beiden Seiten erhob. Diese Einebnungsflacbe kann natiirlicb nur in

geringer Hobe iiber dem Meeresspiegel entstanden sein

und bat ibre beutige Hobe erst durcb eine Hebung er-

balten, deren Betrag auf 2000 m gescbatzt y^erden mui3. Docb
erfolgte sie, wie es scbeint, nicbt auf einmal, sondern in Ab-
satzen und mit Scbwankungen, und aucb nicbt gleicb stark im
Norden und Siiden, sondern in Yerbindung mit einer Scbrag-

stellung. So wenigstens konnte man am einfacbsten die Tat-

sacbe erklaren, daB das Gefalle der Einebnungsflacbe gegen

Norden beute gleicb Null, gegen Siiden aber etwa 4 Proz.

betragt. — Das Ergebnis der Hebung fur die Eormentwicklung

der ganzen Gegend aber war, dai3 die alte Einebnungsflacbe

wieder zerscbnitten wurde und sicb in eine Gebirgs- und Tal-

landscbaft umwandelte, die sicb — bald mebr, bald minder —
dem Reifezustand naberte. Am Beginn des Eiszeitalters war
sie dem jedenfalls sebr nabe gekommen, obne dai3 jedocb jenes

wicbtige Niyeau yollig yerwiscbt worden ware."

Diese wicbtige Feststellung fiigt sicb recbt gut dem un-

langst in dieser Zeitscbrift 1912 fiir die "Westscbweiz gegebenen

Eormentwicklungsscbema ein. SOLCHs „altes Niyeau" ent-

spracbe etwa der pliocanen Peneplain der "Westalpen, seine

(oberpliocane?) Hebung und Yerbiegung fiibrte gleicbfalls zur

Bildung der fast „reifen praglazialen Tallandscbaft", die dann

wobl erst durcb nocbmalige Hebung den Gletscbern ein weiteres

Eintiefen gestattete. Ereilicb stebt binter dieser (well unab-

bangig gewonnen doppelt erfreulicben) Ubereinstimmung die nocb

ungeklarte Altersfrage der Gipfelbobenpeneplain der ostlicben

Zentralmassiye, fiir die nacb BRUCKNER, MOJSISOVICS u. a.^)

eyent. ein mio canes Alter in Betracbt kame. Dieser Punkt

^) Eine miocane Landoberflache fand auch N. Krebs in den „n6rd-

lichen Alpen zwischen Enns, Traisen und Miirz". Geogr. Abh. VIII, 2,

S. 36, 37. Wien 1904.
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ist um so wichtiger, als wir in den Ostalpen auf diese Weise
Anzeichen einer tektonischen Ruhepause fanden gerade fiir die

Phase, in der in den Westalpen die jiingstmiocanen Decken-

schiibe sich ereigneten.

So wiirde sogar die Altersfrage der etwaigen ostalpinen

liberschiebungen auf morphologischem Wege in eine neue Be-

leuchtnng geriickt: Steinmanns „ostalpine Decke" triige also

einerseits Reste miocaner Flacben [sogar z. T. mit ihrer alten

FluBschotterbedeckung^)], ware aber andererseits wieder der

iiblichen Meinung nach die jiingste der Alpendecken; geborte

somit etwa der pontischen Zeit, dem Unterpliocan, an! Dieses

Beispiel mag zeigen, wie eng der Zusammenhang der Morpbo-
logie mit der Tektonik ist, und dai3 die eine obne die andere

leicht irregeben kann.

4. Die Geologie und Morpbologie der Kolonien war
durcb zwei Yortrage iiber Deutscb-Ostafrika vertreten. Sowobl

Fr. Jaeger als v. Staff war es gelungen, mebrere Abtragungs-

zyklen in den Yon ibnen untersucbten Gebieten festzustellen

und die vorbandenen Inselberge als normale Bestandteile
des fluviatilen Formenscbatzes zu erklaren. Zugleicb

ergab sicb, daB die Inselberge der beiden Gebiete insofern docb

zwei ganzlicb verscbiedenen Typen angeboren, als im Siiden

es sicb um ecbte Hartlinge bandelte, wabrend im Norden
wobl die basisfernen Reste einer alteren boberen Flacbe,

die sicb teilweise sogar auf einigen tafelbergartigen Kuppen
erbalten zu baben scbien, Yorlagen. Wabrend im Siiden epeiro-

genetiscbe Hebungen und Flexuryerbiegungen nacb Art der von

PencK 1908 betonten siidostafrikaniscben Flexurkiiste^) nacb-

weisbar waren, gelang es JaeGER, fiir den Yerwerfungscbarakter

der bisber nur auf gut Gliick als Brucbzone bezeicbneten zentral-

afrikaniscben Graben Anbaltspunkte (durcb Dislokation zer-

scbnittene Krater usw.) zu finden. Zugleicb ergab sicb, daJ3

die morpbologiscb und damit offenbar aucb geologiscb sebr

jungen Hauptverwiirfe zeitlicb dem Yulkanismus folgten, und
sogar z. T. durcb die offenbar verfestigten Scblotausfiillungen

aus ibrer Ricbtung gedrangt erscbienen^). Die oft sebr erbeb-

^) Vgl. V. MoJSiSOviCS: Erlauterungen zur geologischen Karte von
Osterreich-Ungarn, SW-Gruppel9, Ischl und Hallstadt 1905, S.53— 56,

sowie V. Staff: a. a. 0. 1912, S. 68-67.
2) Sitzungsber. Kgl. PreuB. Akademie d. Wissenschaften 1908, XI,

S. 255—256.
^) Diese Yerbaltnisse erinnern etwas an islandische Vorkommen.

Vgl. Reck in Anb. z. d. Abbandl. Kgl. PreuB. Akademie d. Wissen-
scbaften 1910, S. 15.
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liclien Kraterkessel (die auf UhliGs, Jaegers und Weiss'
vorziigliclien Karten fiir diese Gegend so typisch erscheinen),

wurden (im Gegensatze zu KiRSCHSTElNs Auffassung) als Ein-

stiirze, nicht als Explosionen gedeutet. —
Die Exkursionen zeigten Yorwiegend lokale Glazial-

plLanomene und den allgemeinen geologisch-tektonisclien Auf-

bau zwischen Franzensfeste und Bozen, den ein „Geologisclier

riihrer fiir den Ausflug nach Siidtirol" von Herrn Blaas er-

lauterte. ObwoM das Wetter meist ungiinstig war, bot doch

die Mendel und der Penegal fast wolkenlos den unvergleich-

lichen Einblick ins Tirol.

Die Tagung binterliefi mehr den Eindruck, daB zahlreicbe

Arbeiter am Werk seien, als dafi das Gebaude der geologisch-

morphologiscben Alpenforschung bereits iiberall gesicherte

Grundfesten hatte. Weniger als ein stolzes Aufzeigen des

sclion sicber gewonnenen, als ein Hinweis auf die alpinen

Probleme und erste Losungsvorschlage erschienen die Yortrage

und Diskussionen^). Ein reicbes Feld barrt bier nocb der Ernte,

aber zuYor aucb des geduldigen Bestellens. Mocbten docb

bier neben den Geograpben aucb die Geologen an dieser Auf-

gabe mitarbeiten, und mocbte vor allem allmablicb aucb eine

exakte geologiscbe Kartierung in groBerem MaBstabe die solide

Unterlage geben fiir klarere Erkenntnis und den weiteren Aus-

bau Yon PencK-Bruckneks gewaltigem Entwurfe der „Alp en
im Eiszeitalter".

Zu dem Yortrage spricbt der Yorsitzende.

Darauf wird die Sitzung gescblossen.

V. w. 0.

ZiMMERMANN. StREMME. RaUFF.

^) Inzwiscben sind aucb von geographiscber Seite einige Be-
sprechungen der Tagung erschienen, von denen neben der objektiven

Darstellung von Langhans (Petermanns Mitt. 1912, II) nocb die Dar-
stellnng von Penck (Zeitscbr. Ges. f. Erdk., Berlin 1912, S. 471) genannt
sei. „Die Entstebung der Trogtaler zur Eiszeit" behandelt v. Drygalski
(Petermanns Mitt. 1912, Julibeft) und betont die Bedeutung seitlicb

quellender Eisbewegungen an der Talsohle, auf die er bereits in der

Diskussion bingewiesen hatte.
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