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Briefliche Mitteilun^en.

34. Die geologischen Grundlagen

fiir die Chronologie des Diluvialmenschen.

Von Herrn Fritz Wiegers.

(Mit 2 Textfiguren.)

Berlin, den 2. Dezember 1912.

Unsere Kenntnis der Diluvialprahistorie ist in den letzten

Jaliren sehr gefordert worden, besonders der typologische Teil

dieser neuen Grenzwissenschaft zwischen Geologie und Ur-

geschichte ; die Stratigraphie hat dagegen keine wesentlichen

Fortschritte aufzuweisen, obgleich sie die eigentliche Grundlage

dieser friihen Yorgeschichte des Menschen ist.

Yergleicht man die in den letzten Veroffentlichungen von

ObermaierO, R.R.Schmidt-), Penck^) und Bayer*) auf-

gestellten Chronologien, so zeigt sich in der geologischen

Altersstellung der prahistorischen Fundschichten ein groBer

Unterschied zwischen dem System Obermaier-Schmidt einer-

seits und PenCK-Bayer andererseits. (Ygl. Tabelle S. 804:?)

Obermaier^) datiert auf Grund seiner Gliederung der

Garonneterrassen das Altpalaeolithicum um eine Yolle Eiszeit

jiinger als PenCK; das Jungpalaeolithicum aber stellt er mit

Ausnahme des Mousterien in die Nacheiszeit, weil er ein post-

glaziales Alter desLosses annimmt, in dem diese Kulturen

^) H. Ober]\iaier: Das geologische Alter des Menschengeschlechtes.

Mitt. d. Geol. Ges. Wien III, 1908, S. 290.

-) R. R. Schmidt: Die Grundlagen fiir die Diluvialchronologie und
Palaethnologie Westeuropas. Zeitschr. f. Ethn. 1911, S. 945.

^) A. Penck : Das Alter des Menschengeschlechtes. Zeitschr. f.

Ethn. 1908, S.390.
^) Jos. Bayer: Das geologisch-archaologische Verhaltnis im Eis-

zeitalter. Zeitschr. f. Ethn. 1912, S. 1.

^) H. Obermaier: Beitrage zur Kenntnis des Quartars in den

Pjrenaen. Arch. f. Anthr. 1906.
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vielfach gefunden worden sind. Nach Obermaier-Schmidt
gibt es ferner kein warmes, interglaziales, sondern nur ein

kaltes, glaziales Mousterien.

PenCK setzt das Chelleen und Acheuleen in die YOrletzte

Interglazialzeit, trennt mit Recht das Mousterien in einen

warmen und einen kalten Horizont, Yon denen er letzteren

aber fiir den alteren halt und mit der RiB-Eiszeit parallelisiert,

und setzt das Solutreen in die Zeit des Anwachsens und des
Maximums der "Wiirm-Vergletscherung, obwohl er den L6B, in

dem diese Industrie Yielfacb mit stark glazialer Fauna, z. B.

in Predmost gefunden ist, aus stratigraphischen Griinden
fiir interglazial halt.

Bayer hat die PENCKsche Auffassung des „interglazialen"

Losses dann weiter benutzt, um in der letzten Zwischeneiszeit

eine Steppenphase zu konstruieren, der er das Aurignacien

und das Alt-Solutreen zuweist. In bezug auf das postglaziale

Alter des Magdalenien stimmen beide Autoren mit Obermaier
und Schmidt iiberein.

Der L6B spielt danach in der Altersbestimmung der pra-

historischen Schichten eine herYorragende RoUe; er ist geradezu

der Kernpunkt des chronologischen Systems und bildet auch

die Grundlage meiner neuen, in diesem Aufsatze gegebenen

Gliederung.

Das Alter des Lo6.

Im Gegensatz zu PencK und Obermaier nehme ich ein

glaziales Alter des Losses an.

Es darf bei unserer Betrachtung Yorausgesetzt werden,

daB die glazialen Erscheinungen in Deutschland, in den Alpen

und den Pyrenaen im groBen und ganzen gleichzeitig erfolgt

sind, ohne welche Annahme eine Yergleichende Untersuchung

ausgeschlossen ware.

In den Alpen sind durch die klassischen Untersuchungen

Yon Penck und BRUCKNER ^) vier durch Zwischeneiszeiten ge-

trennte Eiszeiten nachgewiesen: die Giinz-, Mindel-, RiB- und
Wiirm - Eiszeit. Die Schmelzwasser dieser groBen Yer-

gletscherungen haben bis weit in das Vorland hinein das aus-

gewaschene Moranenmaterial in Form Yon Schotterfeldern und
Terrassen aufgeschiittet, die den Eiszeiten entsprechend als

alterer und jiingerer Deckenschotter, Hoch- und Nieder-

I

terrassenschotter bezeichnet werden.

j

^) A. Penck und E. Bruckner: Die Alpen im Eiszeitalter. 3 Bde.
I 1909. Im folgenden kurz zitiert A.E.A.

i

i



— 580 —

Id Norddeutschland kennt man bis jetzt sicher 3 Eis-

zeiten (auf den Karten der Kgl. Geologischen Landesanstalt

Yon PreuDen als Elster-, Saale-, Weichsel-Eiszeit benannt),

die mit den drei letzten alpinen Vereisungen als gleichaltrig

angenommen werden.

Im allgemeinen besteht nun liber glaziale und interglaziale

Scbicliten keine wesentliche Meinungsdifferenz, nur iiber den

L6B ist eine Einigung noch nicht erzielt worden. In bezug

auf die Frage der Entstehung hat sich die Tbeorie Y. RlCHT-

HOFENs jetzt allgemeine Anerkennung errungen, die den L66
als ein Yom Winde in einer Steppenlandscbaft zusammen-
getragenes staubfeines Produkt ansiebt. Uber das Alter des

Losses aber gehen die Meinungen heute nocb auseinander, in-

dem die einen den L6J3 fiir ein interglaziales bzw. post-

glaziales, die anderen ibn fiir ein glaziales Gebilde halten.

Die Anbanger der ersteren E-icbtung teilen die zuerst

von Penck lediglicb aus stratigrapbiscben Griinden gefolgerte

Altersbestimmung, zu der PenCK veranlai3t wurde, als er den

L66 an einigen Stellen der Alpen zwiscben zwei Moranen ge-

lagert fand. Die Anbanger des glazialen Losses aber griinden

ibre Ansiebt auf den arktiscben (arktoalpinen) bzw. sub-

arktiscben Cbarakter der L6i3fauna.

Wir woUen unserer Betracbtung einige LoBfaunen Yoran-

stellen

:

1. St. Acbeul bei Amiens; jiingerer Loi3 mit Mousterien^)

:

Elephas primigeniuSy Mammut
Rhinoceros tichorhinus, woUbaariges Nasborn

Cervus tarandus^ Penntier
Eqvu!i, kleine Form, Pferd

Bis 071

Sp ermophilus J Ziesel

Lepus timidus, gem. Feldbase

Canis lagopuSj Eisfucbs.

2. Hundsteig bei Krems (N.-O.), Aurignacien^)

:

El. primigenius, Mammut
Rhin. tichorhinus, woUbaariges Nasborn

Cervus tarandus.^ Penntier

elaphus, Edelbirscb

Y. Commont: Comparaison des limons Beiges et Etrangers.

Ann. de la Soc. geol. de Belgique, Liege 1912, S. 158.

^) J. Strobl und H. Obekmaier: Die Aurignacienstation Yon

Krems (N. 0.). Jabrb. f, Altertumskunde, Wien 1909, S. 145.
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Cervus Canadensis^ canadischer Hirsch
Bison pinscus, Wisent
Bos primigenius, Ur
Ovibos mo s chains , Moschusochse
Capella rupicapra, Gemse
Capra ihex, Steinbock

Equus caballus, Wildpferd

Canis lagopvs, Eisfuchs

vulpes, gem. Fuchs

lupus, "Wolf

Felis spelaea, Hohlenlowe

Gulo borealis, Vielfrai3

Spei^mophilus rufescens, rotlicher Ziesel

Lepus variabilis , Schneehase oder Alpenhase
Lag opus alb us, Moor-Sclineeliuhn.

3. Predmost in Mahren, Solutreen^):

El. primige?iius, Mammut
Rhin. tichorhinus, -woUhaariges Nashorn
Cervus tara7idus, Renntier

alces, Elch

Capra ibex, Steinbock

Ovibos moschatus , Moschusochse

Bos primige7iius, Ur
Bison priscus^ Wisent

Equus caballus, "Wildpferd

Ursus spelaeus, Hohlenbar

Felis pardus, Panther

Felis spelaea, Hohlenlowe

Hyaena - , Hohlenhyane

Canis lag opus , Eisfuchs

vulpes, gem. Puchs

hipus. Wolf
Gulo borealis, YielfraB

My odes torquatus, Halsband-Lemming
Lepus variabilis, Schneehase

Lag op us alpinus, Alpen-Schneehuhn

albus, Moor-Schneehuhn

Vultur fulvus^ Geier

Corvus corax, Kolkrabe.

^) Kriz: Beitrage zur Kenntnis der Quartarzeit in Mahren.
Gleiwitz 1903.

38
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4. Andernacli, Magdalenien ^)

:

Equus cahallus, Wildpferd

Cervus tarandus , Renntier

elaphus, Edelhirsch

£•0 5 primigenius^ Ur
Canis lag opus , Eisfuchs

lupus, Wolf
Felis lynx, Luchs
Lepus variabilis , Schneehase

Arvicola amphihius, Wasserratte

Mustela vulgaris, Marder
Mus musculus, Hausmaus
Talpa europaea, gem. Maulwurf
Sciurus vulgaris, Eidihoriiclieii

Lag opus albus, Moor-Sclmeeliiihn

Strix (brachyotusf), Sumpf-Ohreule

Anas (boschasf)^ Stockente

G7'us cinerea^ Kranich oder

Cygnus musicus, Singschwan

Tetrao bonasia^ Haselhulin.

Zum Yergleicli mit diesen Lofifaunen seien noch die

Faunen aus 2 Hohlen zusammengestellt, aus dem Sirgenstein ^)

und dem Schweizerbild ^) (letztere im Auszug), in denen die

Tierreste ebenfalls mit den Industrien des Jungpalaeolithicums

gefunden wurden.

Diese Faunen des Mousterien bis zum Magdalenien, so-

wohl aus dem LoB wie aus den Hohlen, zeigen eine ganz

bestimmte Zusammensetzung, die in ihrer Gesamtheit von der

der wirklichen Interglazialfaunen ganz wesentlicb abweicbt.

Aus keiner einzigen Ablagerung der Zwischeneiszeit, deren

Klima ebenso warm oder ein wenig warmer als das unserer

gegenwartigen Zeit war, sind uns derartige Tiere, wie Renn,

Moschusochse, YielfraS, Schneehase, Lemminge, Pfeifbasen,

Murmeltiere usw., bekannt geworden. Diese Tiere wiirden

auch nicht mit der iuterglazialen Flora in Einklang zu bringen

sein, wabrend sie mit der Flora der Glazialtone, mit Dryas
octopetala, Salix polaris; Betula nana usw., wobl barmonieren.

^) H. Schaaffhausbn: Die vorgeschichtliche Ansiedelung in

Andernach. Bonaer Jahrbiicher 1888.
^) R. R. S('-hmidt: Die neiien palaolithischen Kulturstatten der

schwabischen Alb. Arch. f. Anthr. 1908, N. F. YI, S. 62.

2) J. Nitesch; Das Schweizerbild. Neue Denkschriften. Zurich
1902. 2. Aufl.
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Ebenso sind niemals, weder im LoB, noch in irgendeiner

anderen Fundscliicht vom E-enn- Mousterien bis zum Magdalenien

Tiere oder Pflanzen eines warmeren Klimas gefunden.

Sirgenstein Schweizerbild

Magdalenien

!2;
I
w

©UN
5 ©

Elephas primigenlus . . .

Rhin. tichorhinus

Equus caballus

he7nionus

Gervus tarandus . . .

euryceros . . » .

elaphus

Bison prisms . . . • . .

Ursus spelaeus

arctos

Hyaena spelaea

Canis lupus

lagopus
vulpes

Lepus variabilis . . .

Saiga tatarica

Rupicapra
Ibex sp

Ovis sp

Lagomys pusillus . . .

Myodes torquatus . . .

obensis . . . .

Gulo borealis
Foetorius erminea . . . .

vulgaris . . . .

Spermophilus rufescen

.

Arvicola amphibius . . . .

Talpa europaea

Sciurus vulgaris

Lagopus albus . . . .

-f-

+

4-

+
+

H-

—
I

Es kann mithin kein Zweifel bestehen, daB die Tiere

und mit ihnen die Menscben des Jungpalaeolitbicums unter

Verbaitnissen gelebt taben , die von denen des warmen

Interglazials stark abweichen. Uber diese Tierwelt sind

38*
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yon NeiirinG^) sehr eingehende Untersuchungen angestellt

worden.

Er sagt u. a.: „Diejeiiigen Tierarten, die sich an gewisse

extreme Lebensbedingungen ge"w6hnt haben, pflegen daran sehr

zahe und hartnackig festzuhalten ; sie gehen eher zugrunde,

als daB sie sich neuen Verhaltnissen anpassen.

Dieses gilt vor allem von den kleineren arktischen und
subarktischen Steppensaugetieren, die sich YOn Yegetabilien

nahren und in unterirdischen Hohlen ein seBhaftes Dasein

fuhren. Man sollte meinen, da6 diese Tiere sich Yerhaltnis-

mafiig leicht an unser milderes, scheinbar giinstigeres Klima
gewohnen wiirden; aber die Erfahrung lehrt, daB dieses durch-

aus nicht der Fall ist. Man kann viel leichter ein tropisches

Saugetier an unser Klima gewohnen als etwa einen Lemming
Oder einen Pferdespringer.

Es gibt einerseits biegsame, anpassungsfahige Tierarten,

andererseits unbiegsame, jeder Anpassung moglichst wider-

strebende. Zu den ersteren gehoren viele Raubtiere, wie Wolf
und Fuchs, zu den letzteren gehoren hauptsachlich die kleineren

Pflanzenfresser, die an besondere Futterpflanzen und an ex-

treme klimatische Yerhaltnisse gewohnt sind, wie die

Lemminge, die Springmause, Pfeifhasen, Ziesel, Murmel-

tiere.

"

Die Lemminge und Eisfiichse, ferner Schneehasen, Renn-

tiere, Moschusochsen und Schneehiihner sind die Charakter-

tiere der arktischen Steppen und Tundren, die Pferdespringer,

gewisse Zieselarten, Bobak, Zwergpfeifhasen sind die Charakter-

tiere der subarktischen europaisch-asiatischen Steppen. Da-

nach tragt auch die Fauna des Losses einen arktischen bis sub-

arktischen Charakter, der uns wiederum zwingend darauf hin-

weist, daB der L66 nur unter den klimatischen Bedingungen

einer Eiszeit entstanden sein kann. Hierfiir lassen sich noch

weitere faunistische Beweise aus den Untersuchungen Pencks
iiber das Glazialdiluvium der Alpen erbringen.

Nach Penck (A.E.A., S. 465) sind im Hochterrassen-

schotter (der RiB-Eiszeit) gefunden worden

Elephas primige^iius

Rhinoceros tichorhinus

Cervus tarandus,

im Niederterrassenschotter (der Wiirm-Eiszeit)

:

A. Nehring: Tundren und Steppen der Jetzt- und Yorzeit,

Berlin 1890, S. 135, 143.
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Elephas fjrimigenius

Rhinoceros tichorhinus

Cerv2(s tarandus
u. a. m.

A.E.A., S. 92. Im alteren Deckenschotter der Traun-Ensplatte

boi Pachschallern fanden sich in lehmigen Nestern der Nagel-
fluh Heliic hispida, Pupa muscorum und Succinea oblonga;

„es sind also auBer unbestimmbaren Pflanzenresten die drei

charakteristischen LoBconcbylien in unserem alteren Decken-
schotter vertreten".

In der Nahe von Pachschallern fand V. Sandberger im
LoJ3 YOn Hofkirchen unter anderen Schnecken Pupa parceden-

tata und P. columella. Beide Schnecken sind arktische Con-

chylien, die nacb Menzel^) als Leitformen der glazialen Ab-
lagerungen in Deutschland gelten.

A.E. A., S. 466. „In dem 390 m hoch gelegenen, Yon ihm
zur Hochterrasse gerechneten Kies auf dem Alten Berg im
Birsigtal, sudlich Yon Basel, fand GUTZWILLER in einer Ein-

lagerung Yon zum Teil steinhartem Mergel eine Eeihe YOn
Conchylien, die alle auch im LoB Yorkommen."

Da nun die Terrassen die direkten Schmelzwasserabsatze

des Eises sind, so wird an ihrem glazialen Alter niemand
zweifeln; finden sich in den Schottern aber dieselben Tier-

reste wie im LoB, so spricht diese Tatsache dafiir, daB auch

der L6B glazialen Alters sei. Dem glazialen Charakter der

LoBfauna wurde PencK gerecht, als er schrieb (A.E. A., S. 713):

,,'Wir miissen angesichts des ausgesprochen glazialen Charakters

einzelner LoBfaunen annehmen, daB die LoBbildung noch

wahrend des Herannahens der Wiirm-Yergletscherung fort-

gedauert habe," oder (A.E. A., S. 713) es „fehlt aber jeder An-
haltspunkt, eine fremde Fauna zwischen die des Losses und die

des postglazialen Magdalenien einzuschalten ; Yielmehr nimmt
an einzelnen Orten die LoBfauna ein auffallig arktisches Ge-

prage an", oder (A.E. A. S. 1159) „Die fossile Fauna des
Losses tragtkein en interglazialen Charakter; siebirgt

die arkto-alpinen Elemente der Eiszeitfauna; und die

palaolithischen Werkzeuge, die der L6B stellenweise enthalt,

sind so nahe Yerwandt mit denjenigen, welche an das Ende
der Wiirm-Eiszeit gehoren, daB der L6B unmoglich. gerade Yiel

alter als letztere sein kann."

i

^) H. Menzel: Klimaanderungen und BinnenmoUusken im nord-
I lichen Deutschland seit der letzten Eiszeit. Zeitschr. d. D. Geol. Ges.

!
62, 1910, S. 200-267.

i

i
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Am Schlusse seines Buches heifit es: (A.E.A. 1160)
„Wenn der L66 wahrend einer Eiszeit entstand, so muBte er

gerade dort zur Ablagerung kommen, wo er heute vorhanden

ist, und dort nicht, wo er fehlt. Seine Verbreitung wiirde

also nicht seiner Bildung wahrend einer Vergletscherung

widersprechen.

"

PencK konnte sich trotzdem nicht entschlieBen, dem Loi3

ein glaziales Alter zu geben; er sagt (A.E.A. 714): Das Alter

des Losses „ist lediglich stratigraphisch festgestellt worden; wir

sehen den L6i3 auf Altmoranen und nie in seiner typischen

Entwicklung auf Jungmoranen".

An den wenigen Stellen, wo er mit den letzteren in Be-

riihrung kommt, fand ihn PeisjCK YOn denselben iiberlagert.

Wenn ohne weiteres zugegeben werden kann, daB aus

den stratigraphischen Yerhaltnissen allein der Schlui3 auf ein

interglaziales Alter gezogen werden konnte, so ist die kalte

Fauna des Losses doch zwingend genug, um nach einer anderen

Erklarung fiir die gelegentliche Uberlagerung von LoB und
Moranen zu suchen. Vor allem miissen die allgemeinen

LagerungSYerhaltnisse des Losses zur Beurteilung seines Alters

herangezogen werden.

In der Provinz Sachsen liegt die nordliche Grenze des Losses

am Siidrande des Flechtingen-Alvensleber Hohenzuges (Kreis

Neuhaldensleben). Yon dieser Nordgrenze, die nur wenige

Kilometer Yon der siidlichsten Endmorane der letzten Yer-

eisung Yerlauft bis zum Harz, liegt iiberall der L66 diskordant

auf dem alteren Gebirge auf, einschlieBlich der Moranen der

Yorletzten Yereisung. Die gleiche Erscheinung hat 0. TiETZE*)

aus der ProYinz Schlesien beschrieben;' den gleichen SchluB

einer diskordanten Lagerung miissen wir nach den Schilde-

rungen PenCKs in den Alpen ziehen.

In dem Kapitel iiber das Yerhaltnis des Losses zu den

Schottern (A.E.A, S. lllff.) sagt PekCK, „drei unserer Schotter

sind regelmaBig Yon LoB bedeckt, der fast nirgends auBerhalb

des Moranengebietes auf ihnen fehlt". Nur auf der Nieder-

terrasse fehlt der L6B. Sehr wichtig aber ist die Beobachtung,

daB der L6B in sehr Yielen Fallen in unYerwittertem Zu-
stande auf Yerwittertem Schotter aufliegt, weshalb

auch Penck keine zeitliche unmittelbare Aufeinanderfolge

Yon Geroll- und LoBablagerung annahm. Da erstere Bil-

dungen der Glazialzeiten sind, so sah PenCK die letzteren

als interglazial an. A.E.A., S. 125 lesen wir: „Der Gegensatz

^) 0. Tietze: Jahrb. Kgl. PreuB. Geol. Landesanst. 1910.
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zwischen den Altmoranen und den inneren Jungmoranen wird

dadurch noch. yerstarkt, daB jene nicht nur mit ihren stark
erodierten Oberflachenformen^) unmittelbar an diese an-

stoBen, sondern daB sie in der Regel Yon einer melir oder

weniger machtigen Decke von Lehm oder LoB yerhiillt sind.

Dieselbe reicht bis hart an die Jungmoranen heran, erstreckt

sich aber nirgends iiber sie hinweg, sondern setzt sich, wenn
aucb nur in einzelnen wenigen Fallen, unter sie fort. Wir
haben uns daher die Zeit, welcbe zwischen der Bildung
der Alt- und Jungmoranen verstricb, als ziemlich
lang Yorzustellen; denn in ihr wurden die A'ltmoranen
zunachst erbeblich abgetragen und abgeboscht, worauf
die LoBbildung eintrat. Sie folgte also nicht unmittel-
bar der Ablagerung der Altmoranen, sondern ist von
ihr durch eine Zeit kraftiger Denudation getrennt."

S. 468: „Der Absatz des Losses erfolgte, soweit er auf der

Hochterrasse liegt, zu einer Zeit, als diese schon verwittert

und YOn Talern durchschnitten war." Diese Beobachtungen

stimmen auffallend mit dem, was TiETZE und ich in Nord-

deutschland gefunden haben, nur sind wir zu einer anderen

Deutung gekommen.
Wenn glaziale Schichten einer kraftigen Denudation und

einer tiefgehenden Verwitterung und Humifizierung unterworfen

werden, so kann dieses selbstverstandlich nur wahrend der

Interglazialzeit mit ihrem feuchteren Klima geschehen, nicht

wahrend der Eiszeit selbst. Wir wissen, daB in der Zwischen-

eiszeit eine sehr starke Erosion einsetzte, die in die Schotter-

felder der Yorangegangenen Eiszeit tiefe und breite Taler YOn

4— 8 und mehr Kilometer Breite einnagte. Die Boden-

oberflache wurde durch die RegQjiwasser chemisch und mecha-

nisch Yerandert, die feinen tonigen Telle und die leicht 16s-

lichen Salze, insbesondere der Kalk, wurden weggefiihrt, starke

Vegetation bewirkte eine Anreicherung Yon Humus.
Stelleii wir uns nun Yor: iiber die im Interglazial ver-

witterten und denudierten Flachen der RiBmoranen riickt langsam

das Eis der Wiirmzeit hinweg. Die Ausdehnung des Eises bleibt

geringer als die des RiBeises, so daB ein erheblicher Raum
zwischen den auBersten RiB- und den auBersten Wiirmmoranen
bleibt.

Wie nun iiber dem Inlandeise der Antarktis eine groBe

Antizyklone'^) lagert, Yon der die Luft bestandig abstromt, so

^) Die gesperrt gedruckten Stellen sind im Urtext nicht gesperrt.

2) A. Penck : Die Entwicklung Europas seit der Tertiarzeit. Congres
international de Botanique, Wieu 1905.
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muB auch iiber dem groiJen diluyialen Inlandeise ein Luftdruck-

maximum gewesen sein, you dem die Luft in Gestalt nord-

licher und ostlicher. trockener und meist kalter Winde abge-

flossen ist. Diese Winde wiederum hatten zur Folge, daB

sich auf der Ost- und Siidseite des Eises mahlich eine baum-
Jose Steppenlandscbaft ausbildet, die zur Zeit der grofiten

Ausdebnung des nordiscben und des alpinen Eises den ganzen

eisfrei gebliebenen Teil Yon Deutscbland, Belgien und das nord-

licbe Erankreicb ausgefiillt bat.

Der iiber die Eisflacben bin Avebende Wind blast die YOn

den Scbmelzwassern abgesetzten Sande und Kiese und die

nackten Moranen aus und lagert den Staub auf den Steppen-

boden der alten Rii3moranen wieder ab, dabei gelegentlicb die

arktiscbe oder arkto-alpine Fauna dieser Steppe in sicb be-

grabend. Da der Wind Yom Eise ber webt, bleiben die eigenen

Ablagerungen des Eises frei Yon der LoBbedeckung, zumal sie

ja erst das Material fiir ibn bergeben. So erklart es sicb,

daB in der Mindel-Eiszeit die alteren Deckenscbotter der Giinz-

Vereisung, in der Rifi-Eiszeit die jiingeren Deckenscbotter der

Mindel-Vereisung, in der Wiirm-Eiszeit aber die Hocbterrassen-

scbotter der Rifi-Vereisung mit L6B bedeckt wurden. Ware
die LoBbedeckung aber in der jeweiligen Zwiscbeneiszeit erfolgt,

so miiBte gegenwartig die LoBbedeckung der Mederterrassen-

scbotter der Wiirm-Yereisung Yor sicb geben, was aber nicbt

der Fall ist.

Da die Bildung des Losses offenbar Yor dem Maximum der

jeweiligen Yereisung angesetzt bat, so konnte gelegentlicb der

L6B Yon den Yordringenden Gletscbern iiberdeckt werden und

so zwiscben zwei Moranenbildungen gelagert werden, wie

PencK es Yerscbiedentlicb beobacbtet bat.

Am Oberrbein (Acbenbeim), aucb in Nordfrankreicb

(St. Acbeul) u. a. 0. sind zwei Losse iibereinander beobacbtet

worden; sie zeigen den Scbicbtenwecbsel

Gerade so, wie sicb in der gegenwartigen Zeit die bumose

Verlebmungsrinde des jiingeren Losses bildet, so bat sicb in der

letzten Zwiscbeneiszeit die bumose Verlebmungsrinde des alteren

Losses gebildet. Da, wo beide Losse iibereinander liegen, be-

deutet die Verlebmungsrinde des alteren Losses die lange Unter-

brecbung durcb die Zwiscbeneiszeit.

LoBlebm
Jiingerer L6B

LoBlebm
Alterer L6B.
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Die Schneegrenze der letzten Eiszeit lauft nach den Unter-

suchungen PenCKs (A.E.A., S. 1143) der heutigen ungefahr pa-

rallel. Wo heute am Alpenrande die Niederschlagsmenge mehr
als 1,5 m betragt, liegt die eiszeitliche Sdmeegrenze tief; an

den Stellen aber, die im Regenschatten der Westwinde liegen

und relativ trocken sind, geht auch die eiszeitliche Schnee-

grenze um mehrere hundert Meter hoher. Aus dieser Beziehung

zwischen der heutigen Niederschlagsmenge und der eiszeitlichen

Schneegrenze schlieiit PenCK, „daB wahrend der Eiszeit eine

ahnliche Niederschlagsverteilung herrschte wie heute." Als

Ursache der Herabdriickung der eiszeitlichen Schneegrenze ist

also dann eine allgemeine Temperaturvermindung anzunehmen,

die einen groBen Teil der Niederschlage in Form festen Schnees

zum Niederfall brachte.

Die Dauer der Frostperiode war langer und die Summe
der Temperaturen iiber geringer als heute. NathorstO
ist der Ansicht, da6 die Eiszeit nicht nur kalter, sondern

auch trockener gewesen sei als die der Gegenwart, in ijberein-

stimmung mit den klimatischen Yerhaltnissen jener Lander,

deren Vegetation und Tierwelt denen unserer Eiszeiten ahnlich

ist. SchlieBlich spricht auch noch die r^jgionale Yerbreitung

des Losses fiir ein glaziales Alter. Er begleitet den Siidrand

der groBen nordischen Vereisung Yom Ural bis an die Seine;

er umgibt die Alpen im Norden, Siiden und Westen, und er

findet sich in einer schmalen Zone im Vorlande der Pyrenaen.

Es fehlt dagegen z. B. im ganzen zentralen Frankreich, trotz-

dem dieses zur Eiszeit ebenfalls eine weite Steppenlandschaft

war, in der die subarktische Fauna lebte.

So sprechen denn in der Tat alle Griinde fur

eine Entstehung des Losses wahrend der Eiszeit; sie

begann vor dem Maximum der Eiszeit und horte auf

mit deren Ende.^) Das gilt fiir alle diejenigen LoBvor-

kommen, in denen sich die oben genannte Fauna findet, also

fiir den L66 von Niederosterreich, vom Rhein, von Nord-

frankreich. Im norddeutschen LoB, besonders in dem der

Magdeburger Borde, ist, soweit mir bekannt, bisher keine

kalte Fauna gefunden worden, wenn wir von dem NehrinG-

1) Ymer 1895, Heft 1 und 2. (Referat im Botan. Zentralblatt 66,

Nr. 1.)

2) Eine sehr gute Darstellung und Begriindung der eiszeitlichen

Entstehung des Losses hauptsachlich vom botanischen Gesichtspunkte gab
Ernst H. L. Krausb in seinem Aufsatze iiber „Die Vegetationsverhalt-

nisse Mitteleuropas wahrend der palaolithischen Zeiten". Naturwiss.

Wochenschr. 1911, S. 785.
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schen ,,L6B von Thiede" absehen, den ich z. T. wenigstens

nicht fiir LoB halte. Trotzdem ist auch fiir den norddeutschen

LoB das glaziale Alter wahrscheinlich, wenngleicli es niclit

ausgeschlossen ist, daB stellenweise die Lofibildung noch bis

ins Postglazial fortgedauert bat; die Aufeinanderfolge eiszeit-

licher Bildungen in den Alpen aber erklaren wir so:

Rifieiszeit: Moranen und Hochterrassenscbotter mit Renn-

tierfauna.

Zwiscbeneiszeit : Denudation der Moranen, Erosion der Taler,

Verwitterung der Scbotter. Bildung von

wirklicb interglazialen Scbicbten mit Warme
liebender Fauna und Flora. (Kalktuff von

Flurlingen u. a. A.E.A., S, 422).

Wiirm-Eiszeit: Moranen und Niederterrassenscbotter mit

Renntierfauna, Bildung des Jiingeren Losses

mit arkto-alpiner (Renntier) Fauna auf den

Moranen und Scbottern der Rifi-Eiszeit.

Die geologische Stellung des Postglazials.

Einer Erorterung bedarf sodann der Begriff der Postglazial-

zeit, der von den Autoren sebr verscbieden gebraucbt wird.

PenCK gliedert (A.E.A., S. 716) die Zeit nacb der letzten

Zwiscbeneiszeit:

Post-Biibl

Biiblstadium

Wiirm-

Eiszeit

Acbenscbwankung
Maximum
Pra-Wiirm

mit mitteleuropaiscber Fauna,

mit arkto-alpiner Fauna.

Spater trennt er das Biiblstadium von der "Wiirm-Eiszeit

ab und bezeicbnet es als „postglazial in bezug auf das Maxi-

mum der Wiirm-Eiszeit". Das ist durcbaus ricbtig, bat aber

den Nacbteil gebabt, daB andere Autoren die letzten Worte
weggelassen und das Biiblstadium scblecbtbin als postglazial

bezeicbnet baben.

Im Biiblstadium bat die Scbneegrenze etwa 2— 300 m
bober gelegen als wabrend des Maximums der Wiirm-Eiszeit

(A.E.A., S. 374), aber 800— 1100 m tiefer als beute. Wenn
es aucb von der Wiirm-Eiszeit durcb die sebr bedeutende

Acbenscbwankung getrennt ist, wabrend der die Scbneegrenze
3—400 m bober lag, so spricbt docb die arkto-alpine Fauna
des Biiblstadiums dafiir, daB es einen ausgesprocben glazialen
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Charakter tragt, mithin von der Wiirm-Eiszeit auch nicht ab-
getrennt werden darf. 1st doch auch das Maximum der Wiirm-
Eiszeit selbst durch die Laufenschwankung in 2 Teile zerlegt.

Auch in Norddeutschland gibt es mehrfache spatglaziale Vor-
stoBe — im ostlichen PreuJSen sind deren 6 gezahlt worden —

,

trotzdem werden sie nicht von der Eiszeit abgetrennt.

In das Biihlstadium fallt die prahistorische Epoche des
Magdalenien, Tvie Penck selbst in bezug auf die Magdalenien-
Station des Schweizerbildes festgestellt hat, dessen Fauna einen

ausgepragt arkto-alpinen Charakter hat. Den arktischen Cha-
rakter hat das Magdalenien aber iiberall in Mitteleuropa, in

der Schweiz, in Osterreich, Deutschland und Frankreich. iiberall

ist das Renn das wichtigste Tier dieser Epoche; die Klein-

fauna ist weniger bekannt geworden; aber noch im Yezeretal

(Les Eyzies) ist der Lemming, Myodes obensis nachgewiesen.

Es ist also nicht zulassig, das Magdalenien als postglazial zu
bezeichnen, da es mit einer ausgesprochen glazialen Periode

zusammenfallt.

Es wird ferner bei dem Gebrauch des Wortes postglazial

gleich postwiirm der Yergleich mit den norddeutschen Schichten

gleichen Alters sehr erschwert.

In Norddeutschland verdanken wir HanS Menzel') eine

ausgezeichnete Arbeit iiber das letzte Glazial und Postglazial.

Menzel hat eine vergleichende TJntersuchung iiber die fossil-

fiihrenden Ablagerungen der letzten Glazial- und Postglazial-

zeit im nordlichen Deutschland ausgefiihrt, mit besonderer

Beriicksichtigung der Binnenmollusken. Er gliedert danach die

quartaren Schichten im Untersuchungsgebiete folgendermafien

(s. umstehende Tabelle):

Faunistisch entspricht die Yoldia-Zeit mit ihrem arktischen

Tierbestande dem Biihlstadium und ist fiir erstere die Be-

zeichnung spatglazial — nicht postglazial — angewendet,

weil sie sich als besondere Phase Yon der eigentlichen letzten

Eiszeit stratigraphisch unterscheiden lai3t, so diirfen wir die

gleiche Bezeichnung auch fiir das Biihlstadium anwenden. Es
schlieJSt die "Wiirm-Eiszeit erst mit dem Biihlstadium, die letzte

norddeutsche Eiszeit mit der Yoldia-Zeit ab. Erst mit dem
definitiven Zuriickweichen des Eises nach Skandinavien, mit

dem Hochgehen der Schneegrenze in den Alpen, mit dem
Warmerwerden des Klimas, dem Abwandern der kalteliebenden

') Ha>:s Menzet.: Klima-Anderungen und BirmeDmollusken im
nordlichen Deutschland seit der letzten Eiszeit. Diese Zeitschr. 1910,

62, S. 200—267.
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und dem Einwandern warmeliebender Arten der Tier- und
Pflanzenwelt beginnt das Postglazial, dem Mer die Ancylus-,

Litorina- und Mya-Zeit, dort das Gschnitz- und Daunstadium
angehoren.

Das Alter des deutschen Palaeolithicums.

Um die palaolithischen Tndustrien mit den diluvialen

ScMchten parallelisieren zu konnen, miissen wir Yon den sicher

identifizierbaren Funden ausgehen.

1. Das Acheuleen Ton Hundisburg.

Das Profil ist in der Parkkiesgrube von Hundisburg:

L6J3.

Gescbiebemergel.

Schotter und Sande mit Conchylien, El. primigeniue^

Rhin. tichorhinus, Equ. caballus und Acheuleen-

Industrie.

Gescbiebemergel.

Tertiar.

Anfanglich war der Schotter dem letzten Interglazial zu-

gescbrieben worden^), die geologische Aufnahme der weiteren

Umgebung bat aber im letzten Jahre dabin gefiibrt, dem ban-

genden Gescbiebemergel eine andere Altersstellung als zuvor

zu geben. Icb batte urspriinglich angenommen, daB der L66
als glaziales Produkt der letzten Eiszeit auf der Grundmorane
dieser selben Eiszeit auflagere. Das trifft aber nicbt zu, da
der L66 diskordant auf seiner Unterlage aufrubt.

Es sind namlicb unter dem L6B auf den Hoben vielfacb

diluviale Scbicbten angetroffen worden, wabrend an den Hangen
der Taler das altere Gebirge, z. B. Trias oder Perm, zutage

tritt. Da nun das Eis sicb zunachst in den Talern fortbewegt,

so ist das vielfacb in der Tertiarzeit scbon ausgefurcbte Tal

urspriinglicb ebenfalls mit der Grundmorane ausgefiillt gewesen.

Um sie wieder zu entfernen und das altere Gebirge blofizulegen,

war eine lange Zeit der Erosion notig, die wir unbedingt in

eine, und zwar in die letzte Zwiscbenszeit verlegen miissen.

In der folgenden Eiszeit legte sicb dann der LoB 'uber altere

und jiingere Scbicbten. Aus dem diskordanten Lagerungs-

^) F. W1EGER8: Diluviale FluBschotter aus der Gegend von Neu-
haldensleben. Jahrb. Kg]. PreuB. Geol. Landesanst., Berlin 1905, S. 58.

— Zeitschr. f. Etbn. 1905, S.915; 1907, S. 716.
— Die diluvialen Kulturstatten Norddeutschlands und ihre Be-

ziehungen zum Alter des LoB. Prahistorische Zeitschrift 1909, I.,

S. 1-36.
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Terhaltnis miissen wir also folgern, da6 der Geschiebemergel

unter dem Lo6 der Torletzten Yereisung angehort, mithin der

unter diesem Geschiebemergel befindliche interglaziale Schotter

mit der Acheuleenindustrie dem Yorletzten oder Mindel-Rifi-

Interglazial zuzurechnen ist.

2. Das Acheuleen von Achenheim.

Aus dem oberen Teil des alteren Losses you Achenheim
beschreibt P. Wernebt^) einen Faustkeil, der dem jiingeren

Acheuleen angehort und nach dem eiszeitlichen Alter des

alteren Losses in die EiB-Eiszeit zu verweisen ist.

3. Das Mousterien von Taubach und Ehringsdorf bei

Weimar.

Im Kalktuff ist in den letzten Jahren ein typisches

Mousterien-Inventar aufgefunden worden, zusammen mit El. an-

tiquus und Rhin. Merckii und vielen anderen floristischen und
faunistischenFossilresten, die fiir ein interglaziales Alter sprechen.

Der nur vom jiingeren L6i3 bedeckte Kalktuff wird allgemein

in das letzte oder Ri6-Wiirm-Interglazial verwiesen.

4. Das glaziale Jungpalaeolithicum (kaltes Mousterien,

Aurignacien, Solutreen und Magdalenien) ist mit arktischer oder

arkto-alpiner Fauna mehrfach in Hohlen der schwabischen Alb

oder im jiingeren LoB des Rheintales oder Norddeutschlands

gefunden worden, so dai3 seine Gleichaltrigkeit mit der letzten

(Wiirm-)Eiszeit auBer allem Zv^^eifel steht.

Die palaolithiscben Funde von Deutschland, Osterreich

und der Schw^eiz gliedern sich danach folgendermaBen in die

geologische Chronologic ein

:

Vorletzte oder Mindel-Rifi-Interglazialzeit:

Acheuleen von Hundisburg.

Yorletzte oder Rifi-Eiszeit:

Acheuleen im alteren LoB von Achenbeim.

Letzte oder RiB- Wiirm-Interglazialzeit:

Mousterien von Taubach und Ehringsdorf, Wildkirchli

am Santis, Krapina.

Letzte oder Wiirm-Eiszeit:

Mousterien vom Sirgenstein.

Aurignacien von Meder-Osterreich, Sirgenstein, Metter-

nicb a. Rh.

Solutreen von Pfedmost und Sirgenstein.

Magdalenien von KeBlerloch, Schweizerbild, Munzingen,

Andernach.

1) P. Wernert: Die archaologischen EiDSchliisse der LoBstation

Achenheim. Prabist. Zeitschr. I, S. 339.
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Das Alter des franzosischen Palaeolithicums.

Eine groBere Bedeckung mit Inlandeis wie Deutschland

z. B. hat Frankreicli nie erlebt. Im Siidosten greifen die

Auslaufer des Rhone-, Isere- und Durance-Gletschers mit ihren

Moranen und fluvioglazialen Aufschiittungen auf franzosischen

Boden iiber. (Vgl. Penck und Bruckner, A. E.A., Bd. 2

und 3.) Im Siiden waren die Pyrenaen yereist, jedoch in

weit geringerem Mafie als die Alpen. Wir yerdanken wiederum
Penck ^) eine zusammenfassende Darstellung und eine Karte

der eiszeitlichen Gletscher der Pyrenaen. Penck stellte fest,

da6 in den westlichen und ostlichen Pyrenaen die Spuren

alter Gletscher ganzlich fehlen, zugleich auch die ausgedehnten

Schotterterrassen, die den Talern der mittleren Pyrenaen ent-

stromen.

Eine Darstellung der diluyialen Terrassen des Garonne-

Gletschers, des groBten Pyrenaengletschers, gab dann 1906

H. Obermaier^). Er schied in den Talern der Garonne und der

Ariege yon Montrejeau bis Toulouse yier Terrassen aus, die

sich 150 m, 100 m, 50— 55 m und 15 m „ iiber der heutigen

Talebene der Garonne" erheben. Obermaier zog aus dieser

Gliederung sehr wichtige SchluBfolgerungen ; er parallelisierte

seine yier Terrassen und die zu ihnen gehorigen Eiszeiten mit

den yier Eiszeiten der Alpen, und da bei Fonsorbes und an

anderen Stellen auf seiner dritten (55 m) Terrasse eine gute

Acheuleen - Industrie yorhanden ist, wahrend das Acheuleen

auf der jiingeren Terrasse ganzlich fehlt, so stellte er das

Acheuleen in die letzte oder RiB-Wurm-Interglazialzeit. Er
schuf so eine Basis fiir seine Gliederung der menschlichen

Kultur in der Eiszeit, die auf der Tabelle, S. QOi^ wieder-

gegeben ist.

Gegen diese Darstellung Obermaiers erhob Penck^)
den gleichen Widerspruch, den bereits VasSEUR gegen die

Auffassung der Niederterrasse als Alluyium und BOULE*)
gegen die Darstellung der pliocanen Schotter (des Plateaus yon

Lannemezan) auf Blatt Toulouse als pleistozan erhoben hatte.

^) A. Penck: Die Eiszeit in den Pyrenaen. Mitteilungen des Ver-

eins fiir Erdkunde za Leipzig, 1883.
^) H. Obermaier: Beitrage 7.ur Kenntnis des Quartars in den

Pyrenaen. Arch. f. Anthr. 1906. N. F. Bd. IV, S. 299—310 u. N. F. Bd. V,

S. 244-262.
3) Mitt. d. Geol. Ges. Wien III, 1908, S.316 und Z. f. Ethn. 1908,

S. 398.

4) Bull. d. 1. Soc. geol. de France, S. 345.
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In der Tat hat Obermaier die Schotter des Garounetales

nicht alle richtig gedeutet. Seine oberste (150 m) Terrasse,

welche die alten verlehmten, nach BoULE pliocanen Schotter

des Plateaus "von Lannemezan umfaBt, halte ich allerdings auch
fiir die oberste quartare Terrasse, zu der m. E. aber auch

Obermaiers zweite (100 m) Terrasse binzuzurecbnen ist.

Die „lieutige Talebene der Garonne" aber, auf die Obermaier
Yorsichtigerweise seine Terrassen bezieht, liegt, wie schon

Vasseur betonte, 20 m und mehr iiber der beutigen Garonne
und ist typiscbe Niederterrasse. In ibr Yerlauft in einem engen

und tiefen Erosionstale YOn Martres bis Muret die Garonne,

deren Wasser selbst bei der hochsten Uberschwemmung des

Jahres 1875 noch 8— 9 m unterhalb der Terrassenoberflache

geblieben sind.

In den Schottern dieser wirklichen Niederterrasse, die

auch Harle^) als solche erkannte, fand dieser verscbiedent-

licb Reste von Elephas primigenius^ so bei Capens, sudlich

Pinsaguel, in Toulouse selbst (Boulevard de Strassbourg,

Jardin des plantes), bei Lalande, nordlich von Toulouse, und
anderen Orten fluBabwarts.

So wird stratigraphisch und faunistisch die Zugehorigkeit

dieser Terrasse zum Diluvium erwiesen, und die Garonne-

terrassen miissen nun folgendermaBen gegliedert werden:

H. Obermaier

m
F. WiEGERS

m

1. Terrasse Alterer Deckenschotter 150 150

2. J lingerer 100 70

3. Hochterrassenschotter 50—55 30

4. Niederterrassenschotter 15 15

Alluvium

Icb babe die Niederterrasse von Toulouse verfolgen

konnen bis Montrejeau, bis dicbt an die Endmoranen des

Garonne-Gletschers heran. Diese selbst sind aber nicht mit

der Niederterrasse, sondern mit der Hochterrasse verkniipft.

Dafiir spricht auch der auBerordentlich verwitterte Zustand der

Granite und GneiBe, wie sie beispielsweise die Grundmorane

zwischen Aventignan und der Grotte de Gargas (in dem
Winkel zwischen Neste und Garonne) enthalt. Die Geschiebe

^) E. Harle: Age de la pleine de la Garonne en amont et en aval

de Toulouse. Bull, de la Soc. geol. de France, 1898, S. 413.



Berichtigung zu Seite 596,

An Stelle der Tabelle auf S. 396 ist zu setzen:

H. Obermaiek
m

F. WlKGEHS
m

1. Terrasse

2.

150

100
jAlterer Deckenschotter 150

3. 50-55 Juugerer 70

4. 15 Hochterrassensehotter 30

Alluvium Niederterratiseiischotter 15
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zeigen bereits einen so starken Grad der Zersetzung, wie wir

ihn nie in den Geschieben der Niederterrasse bei Capens oder

Viguerite, nordlich Toulouse, finden. Wenn aber die Moranen,

die das Becken von St. Bertrand de Cominges und Labroquere

nach Norden abschliefien, mit den Hochterrassen verkniipft

sind, dann diirfen wir daraus den ScbiuB ziehen, daB es die

Moranen der RiB-Eiszeit sind, die demnach auch in den

Pyrenaen wie in den Alpen ihre Gletscher weiter erstreckt

hat als die Wiirm-Eiszeit.

Fig. 1.

Terrasse beim Bois de I'liopital.

Die Acbeuleen-Fundstatten vom Bois de I hopital bei

Fonsorbes, ebenso wie die von den siidlich gelegenen Dorfern

Cambernard und St. Glar liegen jedenfalls nicbt auf der dritten,

sondern auf der zweitoberen Terrasse, dem jiingeren Decken-

scbotter der Alpen. Ich konnte mich nicht iiberzeugen, daB

sie im L6B liegen, wie ObekMAIER angibt, sondern ich halte

den von zahlreichen bis kopfgroBen Gerollen durchsetzten

Boden (Fig. l) fiir den Verwitterungslehm des Schotters. Zweifel-

39
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los echten L6B habe icli westlicli Toulouse auf keiner der yier

Terrassen gesehen, wohl aber in der Nalie der Pyrenaen auf

den beiden hochsten Diluvialterrassen.

Da das Acheuleen auf keiner tieferen Terrasse als der

zweiten gefunden worden ist, so muQ es jiinger als die Mindel-

und alter als die Rii3-Eiszeit sein; es fallt mithin in die

Mindel-E-iB-Interglazialzeit.

Im nordlichen Frankreich fehlen direkte Inlandeis-

bildungen ganzlich, das einzige glaziale Gebilde,das die Ver-

bindung mit dem deutschen Diluvium

berstellt, ist der Loi3; er ermoglicht

es daher aucb, die nordfranzosiscben

Diluvialbildungen mit den iibrigen

mitteleuropiiiscben Ablagerungen zu

parallelisieren.

Bekanut sind seit langem die

palaolithischen Funde aus dem Tal

der Somme voq Amiens bis Abbe-
ville. Wir verdanken V. CoMMONT
in St. Acheul, einem sorgfaltigen

Sammler und Beobachter, eine Reihe

trefiflicher Arbeiten iiber die Geo-

logie und Prahistorie seiner Heimat.

Die geologiscben Verbaitnisse

der Umgegend von Amiens schildert

CommONt') in einer ausgezeichneten

Studie iiber den LoB. Wir vs^ollen

sein Profil von der zweiten (Mittel-)

Terrasse der Somme zugrunde legen

und die Scbichten von unten nacb

oben, mit der altesten anfangend,

untersuchen.

L Auf die Kreide legen sich zunachst die unteren Kiese der

zweiten Terrasse auf; sie enthalten vereinzelte grob-

gearbeitete Artefakte, Vorlaufer der Faustkeile, die von

COMMONT dem Praechelleen zugerechnet werden. Sic

liegen hier vielleicht auf sekundarer Lagerstatte und ent-

stammen der hoheren Terrasse.

Fluviatile Sande mit Elephas antiquus von sebr alter

Form, Cervus elaphiis und einem groBen Boviden.

Tjpiscbes Chelleen, Faustkeile mit dickem Talon von

Profil

Fig. 2.

durch das Diluvium

von St. Acheul.

2. Terrasse der Somme,
Hohe ii. d. M. 55 m
nach V. Commoxt.

K

^) V. Commont: Comparaison des limons Beiges et Etrangers.

Annales d. 1. Soc. geol. de Belgique. 1912.
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verschiedenen sehr charakteristischen Typen und Begleit-

industrie.

F Lehmiger Sand (limon doux a points noirs) mit Elephas
antiquus^ einem sehr groBen Pferd, Cervus elaphus, und
unter den Schnecken Belgrandia marginata^ Unto littoralis.

Unteres Acheuleen, Faustel von verschiedenen Formen,
die ovalen Typen (Mandel- oder Schollenform) herrschen

vor, begleitet von sehr bemerkenswerter Kleinwerkzeug-
industrie. Der alteste Artefakthorizont befindet sich in

den Kiesen am Grunde des lehmigen Sandes, mehrere
andere Horizonte liegen etwas hoher.

E Alterer L66. Fauna: GroBes Pferd, groBer Lowe, Cervus
elaphus, Lepus cunicidus.

D Verlehmungszone (limon rouge) des iilteren Losses. Fauna:
Rhinoceros tichorhinus, Elephas prirnigenius, aber kein

Renn. In der oberen Partie Oberes Acheuleen mit lanzen-

spitzformigen Fausfeeln mit weifier glanzender Patina.

B M. A Jiingerer L6B mit 3 Kiesschichten (Rekurrenzzonen)

c, Ci und 09. Unteres Mousterien in Cj und C2. Oberes

Mousterien (Facies La Quina) in c. Fauna: Elephas

primigenius, Rhinoceros tichorhinus, Cervus tarandus^
Lepus tiniidus, Canis lag opus, Equus, kleine Rasse,

Bison, Sp ermophilus.

Das Profil lehrt uns die geologische Geschichte Nord-
frankreichs wahrend der zweiten Halfte der Diluyialzeit.

Die der Kreide aufliegende Sande und Kiese bilden

die mittlere Sommeterrasse, die wir aber nicht mit einer der

fluvioglazialen Terrassen der Pyrenanen oder der Alpen yer-

gleichen konnen; denn wahrend diese durch ihre enge Yer-

kniipfung mit den Moranen, ihre aus Renntieren u. a. bestehenden

Faunen sich als Absatze der Schmelzwasser erweisen, haben

jene eine Fauna, die als warmeliebend anzusehen ist, und
zum Teil noch anklingt an die warmere Pliocanzeit; die

Sommeterrassen sind mithin wahrend einer warmeren Diluvial-

periode wahrend einer Zwischeneiszeit aufgeschiittet.

Wenn wir nun den jiingeren L6B als gleichaltrig mit der

Wiirm-Eiszeit, den alteren LoB als gleichaltrig mit der RiB-

Eiszeit ansehen, so ist die Aufschiittung der zweiten Somme-
terrasse in einer der RiB-Eiszeit vorangegangenen warmeren

Zwischenzeit erfolgt, namlich in der Mindel-Rifi-Interglazialzeit.

Die Tatigkeit der Fliisse war in dieser Zeit in den ver-

schiedenen Gegenden Frankreichs eine durchaus verschiedene.

Wahrend die Garonne, die Ariege u. a. m. in der Zwischen-

39*
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eiszeit tiefe und breite Erosionsrinnen in die glazialen Schotter-

massen einarbeiteten, lagerten im Norden die Fliisse Sande
und Kiese ab und begruben mit ibnen die Knochen einer am
Ufer lebenden warmen Saugetierwelt, dazu die Werkzeuge des

Cbelleen- und unteren Acheuleen , fiir die sich mithin

auch fiir Nordfrankreich die Zeit des Mindel-Rii3-Inter-
glazials ergibt wie in Siidfrankreich, in Norddeutschland

und in der Schweiz, wo nach PenCK Gerate des Altpalaeolithi-

cums niemals in den Gebieten der RiB- und Wiirm-Ver-

gletscherung vorkommen.

Der lehmige Sand, in dem das altere Acheuleen sicli

findet und das COMMONT dem deutschen Sandlofi gleichstellt,

ist eine fluviatile Bildung mit Wasserschnecken , entstanden

in der zweiten Halfte der Interglazialzeit. Die Industrie ist

das altere oder Friih-Acheuleen, in dem neben einigen aus

dem Chelleen iibernommenen Typen die flachovale Form des

Faustkeils vorherrscht.

Auf den lehmigen Sand folgt ein echter LoB, den wir

unserem deutschen „alteren L66" gleichsetzen miissen. Diese

Schicht zeigt eine yoUige Anderung der topographischen und

klimatischen Verhaltnisse an. Es ist oben iiberzeugend dar-

getan worden, daB der L6B ein Gebilde der Eiszeiten ist. So

beweist er uns hier, daB die Mindel-RiB-Zwischeneiszeit zu

Ende gegangen und ostlich des Rheins die vorletzte, die RiB-

Eiszeit, herrschte. Die norddeutsche Vereisung war die TJr-

sache, daB gewaltige Staubmengen nach Westen getragen wurden,

um in Belgien und Frankreich als L6B zumAbsatz zu gelangen.

Nach CoMMONT kommen im eigentlichen L6B Artefakte

nur selten oder gar nicht vor; es scheint also, daB bei dem
zunehmenden Schlechterwerden des Klimas und der Lebens-

bedingungen die Bevolkerung abwanderte nach dem bis dahin

noch wenig besiedelten Mittelfrankreich. In Perigord, im

Departement Dordogne finden sich einige Stationen Laussel,

Combe Capelle, Le Moustier, La Rochette, die das Inventar

des jiingeren oder Hoch-Acheuleen enthalten, leichte spitzoYale

und lanzenspitzformige Faustel.

Gegen Ende der Eis- und LoB-Zeit hat dann offenbar

eine Riickwanderung nach Norden stattgefunden, wie das Spat-

Acheuleen in dem oberen Teil des alteren LoBlehms anzeigt.

Die Yerlehmung ist natiirlich erst nach der Acheuleen-Zeit

eingetreten.

Das Acheuleen hat danach yiel langer angedauert, als man
friiher annahm. Zuvor glaubt man es beschrankt auf die zweite

Halfte des Mindel-RiB-Interglazials; St. Acheul lehrt, daB dieses
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nur fiir die untere Halfte, das Acheuleen I giiltig ist, wahrend
das Acheuleen II sich durch die ganze RiB-Eiszeit liindurch-

zieht.

Es folgt die letzte Zwischen-Eiszeit, wahrend der in

St. Acheul durch die Einwirkung der Atmospharilien die Yer-

lehmungszone des alteren Losses gebildet wird, ganz analog

den Vorgangen, die sich heute Yor unseren Augen mit der

Bildung der haufig humosen Verlehmungsrinde des jiingeren

Losses abspielen.

Solche humose Verlehmungszone tragt das altere LoB von
Achenheira, eine gleiche das altere L6B Yon St. Acheul. Die
mittlere Terrasse des Sommetals war bei St. Acheul anscheinend

in der Zwischeneiszeit nicht bewohnt; denn die nachsten Arte-

fakte liegen bereits im jiingeren LoB, zusammen mit dem Renn
und anderen kalteliebenden Tieren und gehoren zum Mousterien

aus dem Anfange der Wurm-Eiszeit.

Trotzdem besteht im Norden Frankreichs keine Llicke in

der Besiedelung und der Aufeinanderfolge der Kulturen, wenn
sich bei St. Acheul auf der Mittelterrasse auch Acheuleen und
Mousterien unvermittelt, durch eine lange Zwischen-Eiszeit ge-

trennt, gegeniiberstehen.

Westlich TOn Amiens, bei der Yorstadt Montieres, zeigen

Aufschliisse in der unteren Terrasse einen etwa 2 m machtigen

Schotter mit Hippopotamus und der Antiquusfauna, der der

letzten oder der RiB-Wiirm-Interglazialzeit entstammt. Er

enthalt Artefakte des unserem Taubach gleichalterigen warmen
Mousterien, wovon ich mich unter der liebenswiirdigen Fiihrung

COMMONTS selbst iiberzeugen konnte.

Dieser Schotter ist wiederum bedeckt von dem jiingeren

L66, der sich auf der Mittelterrasse auch auf den alteren, ober-

fiachlich verlehmten L66 legt, und dort die Artefakte des

kalten Mousterien einschlieBt, wahrend der L6B auf der Nieder-

terrasse Artefakte des Aurignacien, Solutreen und Magdalenien

enthalt.

Das nordfranzosische Palaeolithicum ist danach strati--

graphisch sicher bestimmt und folgendermaBen chronologisck

zu gliedern:

Alteres Pleistocan:

Obere Sommeterrasse mit Praechelleen; Eauna fehlt.

Yorletzte oder Mindel-RiB-Interglazialzeit:

Aufschiittung der Schotter mit Antiquus-Fauna und

Sande der mittleren Sommeterrasse: Chelleen und

Acheuleen I.
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Yorletzte oder Rii3-Eiszeit

:

Alterer L6B, Acheuleen II.

Letzte oder RiB- Wiirm-Iiiterglazialzeit

:

Aufschiittung der Schotter mit Antiquus-Fauna der

unteren Sommeterrasse. Mousterien I.

Letzte oder Wiirm-Eiszeit:

Jiingerer LoB. Mousterien II, Aurignacien, Solutreen,

Magdalenien.

Das geologische Yorkommen der Artefakte ist yerscliieden,

je nachdem ob sie in einer natiirlich entstandenen geologischen

Schicht (Schotter, Sand, Kalktuff, LoB) Yorkommen oder in

einer kiinstlich erzeugten, aus Aschen, Knochen, Silex be-

stehenden sogenannten Kulturschicht. Im letzteren Fall ist

die geologische AltersbestimmuEg im Avesentlicheu auf den

palaontologischen Inhalt der Schicht angewiesen. Oft liegen

die Kulturschichten in Wechsellagerung mit sterilen Schichten,

die durch die natiirliche Yerwitterung der Felsen oder durch

flieBendes Wasser entstanden sein konnen. Bisher ist das Alter

dieser Kulturschichten fast nur typologisch, d. h. durch die pra-

historische Bestimmung der Artefakte festgestellt worden, eine

Methode, die keineswegs immer zu einwandfreien Resultaten

fuhrt.

Ein Beweis hierfiir ist das beriihmte La Micoque in der

Nahe von Les Eyzies (Dep. Dordogne). Die Industrie von

La Micoque, auf die ich an anderer Stelle in einem Aufsatz

iiber das warme Mousterien von Frankreich naher eingehen werde,

wird bis jetzt allgemein zum oberen Acheuleen gerechnet;

OberMAIER trennt sie als „Unterstufe" vom eigentlichen jiin-

geren Acheuleen ab. Diese Bestimmung stiitzt sich auf das

Yorkommen von meist kleinen bis mittelgroBen Faustkeilen,

die aber nach meinen eigenen Ausgrabungsresultaten keines-

wegs die leitenden oder iiberwiegenden Formen sind. Im Gegen-

teil, man kann tage- und wochenlang graben, ohne auch nur

einen einzigen Faustkeil zu finden, wahrend das iibrige Fund-

material bearbeiteter Stiicke nach vielen Hunderten zahlt.

Diese Artefakte aber, die durch alle Schichten von unten nach

oben durchgehen, haben einen ausgepragten Mousterien-
Charakter und zeigen eine groBe Ahnlichkeit mit den Arte-

fakten aus dem Kalktuff von Taubach und Ehringsdorf, die

ihrerseits ein zweifelloses warmes Mousterien aus der letzten

Interglazialzeit darstellen.
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Die Fauna von La Micoque besteht groBtenteils aus Equus
caballtts\ die Zahne sind gro6 und kraftig und gleichen den

bei Taubach gefundenen. Die iibrige Tierwelt besteht aus

Cervus elaphus, Bos primigenius, Bison priscus, Elephas
primigenius (f)^), Rhinoceros Merckii. Diese Fauna ist nicht

die des jiingeren Acbeuleen, das, wie wir oben gezeigt haben,

in die vorletzte Eiszeit fallt, sondern es ist die Fauna des

warmen, letzten Interglazials.

Bisher ist von den Franzosen das Vorhandensein eines

warmen Mousterien bestritten worden, zumal es auch in die von

BOULE und Obermaier aufgestellte Chronologic nicht hinein-

pa6t. Es ist aber tatsachlich vorhanden, im Norden Frank-

reichs, wo es von COMMONT bei Montieres gefunden wurde,

und ebenso im Siiden, wo ich aufier in La Micoque noch
in Laussel und La Ferrassie das gleiche warme Mous-
terien konstatieren konnte. An den beiden letzten Sta-

tionen wird es direkt iiberlagert von den kalten Mousterien

mit der Renntierfauna; die Industrie hingegen ist im wesent-

lichten die gleiche.

So bilden die Fundstellen des warmen Mousterien aus

der Rifi-Wiirm-Interglazialzeit einen weiten Bogen, der beginnt

in den Grimaldihohlen bei Mentone, durch das Departement

Dordogne nach der Somme sich erstreckt und von dort nach

Osten geht, iiber Taubach-Ehringsdorf nach dem Wildkirchli

am Santis und Krapina; ein Zeichen der Yerbreitung dieser

Industrie durch ganz Mitteleuropa zur letzten Zwischen-

eiszeit.

Da sowohl in den Grimaldihohlen wie in der Dordogne

das warme Mousterien stets von Schichten mit gla-

zialer Fauna iiberlagert wird, an keiner Stelle bisher aber

beobachtet wurde, da6 umgekehrt das kalte Mousterien unter

dem warmen lagert, so diirfte damit die diesbeziigliche An-

nahme PenCKs hinfallig geworden sein.

PencK hatte im Gegensatz zu uns zuerst ein kaltes, dann

ein warmes Mousterien angenommen und ersteres in die Rifi-

Eiszeit, letzteres in die RiB -Wiirm-Interglazialzeit gestellt.

Zur Annahme eines friihen RiB-Mousteriens hatte er zwei

Griinde: Im Gebiet der rhodanischen Yergletscherungen liegen

die Mousterienstationen auBerhalb oder hart am Rande der

RiBmoranen. Da letztere in der Wiirm-Eiszeit nur teilweise

vom Eise bedeckt waren und eine breite Randzone frei blieb,

so glaubte PenCK annehmen zu diirfen, daB das Mousterien

') 0. Hauser: Le Perigord prehistorique. Le Bugue 1911.
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Chronologische Ubersicht II.

G-eologische

Gliederuug
Fauna Kultar

Deutschland,
Osterreich und

Schweiz
Frankreich

Giinz-Mindel-

Zwischeceiszeit
Prachelleen —

Obere Somme-
Terrasse bei

Amiens

MindeJ-Eiszeit Prachelleen

Mindel-RiB-

El. antiquus

Rhin. Merckii

Hippopotamus
Chelleen

Chelles

St. Acheul

Zwischeneiszeit
El. antiquus

El. primigenius

Rhin. tichorhinus

Acheuloen I

Hundisburg
Lindenthaler

Hyanenhohle
bei Gera

bei Amiens

Mittlere

Terrasse

FviB-Eiszeit

El. primigenius

Rhin. tichorhinus

Cervus tarandus

z. T.

Aclieuleen II Achenheim
St. Acheul im LoB
Le Moustier

Laussel

Rifi-Wurm-
Zwischeneiszeit

El. antiquus

Rhin. Merckii

Hippopotamus
Mousterien I

Taubach und
Ehringsdorf
Rhein-Herne-

Kanal
Phdben

Herrmann shohle
i. H.

Kartstein i.d.Eif.

Krapina
Wildkirchli am

Santis

Amiens
Untere Terrasse

La Micoque
Laussel

La Feirassie

(Grimaldi-

Grotten
bei M(jntone)

Wurm-Eiszeit

!

i

1

!

EL primigenius

Rhin. tichorhinus

Equus caballus

Cervus tarandus

Myocles u. a.

Mousterien II

Vogtlinshofen

i. Els.

Kartstein i.d.Eif.

Buchenloch
i. d. Eifel

Sirgenstein

Le Moustier

La Quina u. a.

Aurignacien

Metternich

Thiede
Sirgenstein

L66 von Nieder-

osterreich

xlurignac u. a.

Solutreen
Sirgenstein

Predmost
Solutre u. a.

Magdalenien

Sirgenstein

Munzingen
Schussenried

Andernach
Schweizerbild u.

KeBlerloch

L66 von Nieder-

osterreich

La Madeleine
u. a.
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alter als die Wurm- und gleichaltrig mit der RiB-Eiszeit sei.

Man kaDn das Fehlen Yon Stationen des kalten Mousterien

auf den Rifimoranen aber vielleicht dadurch erklaren, daB jene

Gegend wahrend der Wiirmeiszeit nicht oder nur sparlich be-

volkert war, und die Menschen die nahere Umgebung des Eis-

randes mieden, weil sie ihnen zu unwirtlicb war. Das Fehlen

Yon Stationen des warmen Mousterien zeigt aui3erdem an, dafi

diese Gegend auch wahrend des letzten Interglazials un-

be\vohnt war.

Der andere Grund, das Mousterien in die Rifi-Eiszeit zu

stellen, lag in der Altersstellung des Losses. Da PenCK den

L6B mit der Solutreen-Industrie fiir interglazial hielt, das

Solutreen aber jiinger ist als das Mousterien, so glaubte er

letzteres folgerichtig in die Rifi-Eiszeit stellen zu miissen.

Wir haben jetzt gesehen, daB das kalte jMousterien, das

an so Yielen Punkten in Deutschland und Frankreich Yon dem
gleicMalls Glazialfauna fiihrenden Aurignacien iiberlagert wird,

dem Anfang der letzten, der Wiirm-Vereisung angehort.

An das kalte Mousterien schliefien sicli, oft liickenlos,

das Aurignacien, Solutreen und Magdalenien an; nacb ihrer

Lagerung im LoB und ihrer kalten Begleitfauna gehoren auch

sie der letzten Eiszeit an. In den Anfang des Postglazials, in

die Ancylus-Zeit, fallt das Azilien und das Campignien; das

Renntier ist selten geworden, und noch Yor dem Beginn der

Litorina-Zeit, in der die Landbriicke zwischen Schweden und
Danemark in dasMeer sank, wanderte es ganzlich nachNorden ab,

bis auf einige kleine Reste, die in den hoheren Gebirgsteilen

sich noch langere Zeit hielten.

In der Litorina-Periode aber beginnt eine neue Wende
in der menschlichen Kultur; mit den geschliffenen Werkzeugen
und der Erfindung der Topferei setzt die jiingere Steinzeit ein.

So baut sich Stein auf Stein das Gebaude der geologischen

Chronologie auf, bereit, die Perioden der menschlichen diluYialen

Chronologic in sich aufzunehmen. Aber nicht die Typologie,
sondern die Geologic bestimmt das Alter der mensch-
lichen Yorgeschichte!
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