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Briefliche Mitteilungen.

6. Kritische Bemerkungen zum Interglazial II

und Spatglazial Norddeutschlands.

Mit besonderer Berticksichtigung der diluvialen Sauge-

tierfauna.

Von Herrn Felix Wahnschafpe f

.

Die Stellung von Eiephas primigenius und Rhinoceros

antiquitatis (tichorhinus) im norddeutschen Interglazial ist

immer noch yielfach umstritten, weil Mammut und wollhaariges

Nasborn sowohl als Beweise fur eine Interglazialzeit gegolten

nab en als auch zu Zeugen fur ein glaziales Klima gemacht

worden sind. Wabrend einerseits das Rixdorf er Interglazial 1

)

mit seiner artenreichen Saugetierfauna von manchen Glazial-

geologen gar nicht oder nur bedingungsweise anerkannt worden

ist, wogegen ich schon fruher Einspruch erboben habe, bat es

andererseits sogar die alteste interglaziale Stufe eingenommen.

Diese Ansicht bat PoHLIG 2
) auf Grund zoologiscb-palaonto-

logiscber Erwagungen yertreten. In seiner Gliederung yon 1887

unterscbeidet er yon oben nacb unten:

III. Mammut-Stufe (L513, KaYerneneluyium zumeist, oberer

Gescbiebelebm, Talscbotter), unteres Oberplistocan.

II. Stufe des Rhinoceros Merckii-Tjpus, Mittelplistocan.

2. Antiquus- Stufe der Travertine Tbiiringens usw.

Rhinoc. Merckii baufig, Mammut sebr selten, Eiephas

antiquus ganz uberwiegend. Oberes Mittelplistocan.

1. Trogontberien-Stufe der alteren fluyiatilen Sande

und Scbotter mit Eiephas trogontherii. Unteres Mittel-

plistocan.

*) F. Wahnschaffe: Zur Kritik der Interglazialbildungen in der

Umgegend von Berlin. Diese Zeitschr. 1906, Monatsber. 5, S. 152—167.
2
) H. Pohlig: Uber Eiephas trogontherii und Rhinoceros Merckii von

Kixdorf bei Berlin. Diese Zeitschr. 1^7, S. 798-807.
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B. Mosbacher Stufe, tiefere Terrassenschotter. Hippo-
potamus. Trogontherium. E. antiquus.

A. Bixdorfer Stufe , hohere Terrassen- und Plateau-

schotter Mitteldeutschlands. Ovibos. Rhinoceros

tichorhinus . Mammut haufiger, Rh. Merckii sehr

selten.

I. Hauptglazial-Stufe, altere Geschiebelehme. Unter-

plistocan.

Danach wiirde die Bixdorfer Stufe als altestes Glied
mit denMosbacher Sanden zur Trogontherien stufe des unteren

Mittelpleistocans gehoren, weil in den Bixdorfer Kiesen ein

Molar von Elephas trogontherii nachgewiesen ist. Diese Art

stellt nach POHLIG einen IJbergang zwischen dem pliocanen

Elephas nieridionalis und dem diluvialen El. primigenius dar

und soli ausschliefilich im Unterpleistocan und unteren Mittel-

pleistocan vorkommen. Gegen diese Gliederung hat sich spater

SCHRODEE 1

) gewendet, indem er die Moglichkeit nicht fiir

ausgeschlossen hielt, „daB die Bixdorfer Fauna nicht alter oder

jiinger, sondern vollstandig gleichaltrig mit einer faunistisch

von ihr abweichenden mitteldeutschen — etwa den Thliringer

Kalktuffen — ist, daB sie eine mehr im Norden Europas ver-

breitete Tiergesellschaft reprasentiert, in der sich als An-
gehorige einer im Zentrum und Siiden Europas verbreiteten

Tiergesellschaft El. antiquus, El. trogontherii und Rh. Merckii

zeitweise als Gaste einfanden. Jedenfalls istMosbach alter

als Bixdorf."
Dieser Auffassung wird W. SoivRGEL 2

) in seiner 1912
erschienenen Monographic iiber Elephas trogontherii und Elephas

antiquus insofern gerecht, als er die mittlere Mosbacher
Eauna in das I. Interglazial stellt, wohin nach SAUER auch

die Neckarkiese von Mauer gehoren. Beide Elephasarten werden

als Abkommlinge des Elephas meridionalis aufgefaBt, die vom
altesten Pleistocan an gleichzeitig in Mitteleuropa gelebt haben.

Da SoERGrEL aber seiner Gliederung vier Glazialzeiten zugrunde

legt, wiirde sein I. Interglazial der Gunz-Mindel-Zwischeneiszeit

entsprechen, wofur er jedoch keine Beweise beigebracht hat.

Die Bixdorfer Fauna stellt er in ein mittleres Interglazial,

wodurch sie allerdings in eine hohere Stufe kommt als bei

a
) H. Schroder: Uber Elephas antiquus von Rixdorf und Elephas

trogontherii von Phoben bei Werder. Diese Zeitschr. 1895, S. 216—219.
2
) W. Soergel: Elephas trogontherii Pohl. und Elephas antiquus

Falc, ihre Stammesgeschichte und ihre Bedeutung fiir die Gliederung
des deutschen Diluviums. Palaontographica, Stuttgart 1912.
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PoHLlGr, dagegen in eine tiefere als bei den norddeutscben

Glazialisten. Er stiitzt diese Altersbestimmung wie POHLIG
auf das Yorkommen des typischen El. trogontherii

7
der in

Ablagerungen der III. (RiJ3-)Eiszeit durcbaus fehlen soli. Die

Travertine von Weimar— Taubacb—Ehringsdorf weist er dem
III. (RiB-Wurm-)Interglazial zu, in. das nach ihm aucb ein Teil

der Loflablagerungen mit El. primigenius gebort.

Diese Einreibung des Rixdorfer Saugetierborizontes ist

jedocb stratigrapbiscb ganz unbaltbar, denn die Rixdorfer

interglazialen Kiese liegen, yon Yorscbiittungssanden bedeckt,

zweifellos unmittelbar unter dem Oberen Gescbiebemergel der

Mark, der als Grundmorane der letzten Yereisung
Norddeutschlands anzuseben ist. Das babe icb scbon

LEVERETT gegeniiber ausgefiibrt und zugleicb darauf bin-

gewiesen, daB der von ibm ebenfalls fur ein III. Interglazial

beansprucbte norddeutscbe Randlofl sp atglazial 1
) ist. Ein

mittleres Interglazial zwiscben unser I. und II. einzuscbieben,

feblt es in Norddeutscbland bisber ganzlicb an wissenscbaft-

licben Tatsacben.

Die interglaziale Saugetierfauna von Taubacb und Ebrings-

dorf wird jetzt aucb von WtiST 2
) in das Eifl-Wurm-Interglazial

gestellt, das dem norddeutscben Interglazial II entspricbt. SlE-

GEET 3
), NaIjMANN und PlCARD kommen dagegen zu einer anderen

Altersbestimmung, indem sie die Ilmkiese im Liegenden der

Travertine nacb der Hobenlage als postglaziale Terrasse an-

sprecben. Infolgedessen soil der Kalktuff von Weimar, Ebrings-

dorf und Taubacb in die jiingste Postglazialzeit geboren. Mit

dieser Ansicbt scbeint mir jedocb das Yorkommen der Anti-

quus-Fauna mit Rh. Merckii und der altpalaolitbiscben Arte-

fakte in den unteren Travertinen der Gegend von Weimar in

auffallendem Widersprucb zu steben.

Soergel will der Dreiteilung des Interglazials in Wald-
pbase, Steppenpbase, Waldpbase, die WtiST aufgestellt batr

keine allgemeine, sondern nur eine lokale Bedeutung bei-

messen. Wald- und Steppenfaunen konnen in Interglazialzeiten

x

) F. WahnsChaffe: Uber die Gliederung der Glazialbildungen

Norddeutschlands und iiber die Stellung des riorddeutschen Randlosses.

Zeitschr. f. Gletscherkunde 1911, S. 321—338.
2
) H. Hahne und E. Wust: Die palaolithiscben Fiindschichten

und Funde der Gegend von Weimar. Zentralblatt f. Mineralogie usw.

1908, Nr. 7, S. 197-210.
3
) L. Siegert, E. Naumahn und E. Picard: Uber das Alter des

Thiiringischen Losses. Zentralbl. f. Mineralogie usw. 1910, Nr. 4, S. 111.—
E. Naumann: Beitrage zur Kenntnis des Thiiringer Diluviums. Diese

Zeitschr. 1912, S. 321.

6*
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sogar in benachbarten Gebieten gleichzeitig existiert haben,

wie bei Mauer (typische Waldfauna mit El. antiquus und
Cervus elaphus) und bei Mosbach (Fauna einer schwach-

bewaldeten Grassteppe mit El. tr.ogontherii und Equiden).

Beide Fundorte gehoren dem I. Interglazial an, konnen aber

nicht yerschiedenen Phasen desselben zugeschrieben werden.

Die Entwicklung fiihrte nach Soergel bei El. trogoniherii

schlieBlich zu der ganz spezialisierten Steppenform El. primi-

genius. Den „Pariser", der nach WtisT die interglaziale

Steppenphase vertreten soil, bait SoERGEL nach seinen petro-

graphischen Untersuchungen fiir eine fluviatile Einschwemmung.
Hiermit stimmen auch die Ergebnisse von SrEGERT 1

) uberein,

der den Pariser als eine Travertinbank auffaBt, wie die iibrigen

Banke auch. Er hat durch die mechanische Analyse in ihm
Lehme und tonige Lehme nachgewiesen, aber keinen echten

LoB. Das Vorherrs chen des Staubg ehaltes (Korner von

0,05—0,01 mm Durchmesser), das als ein wesentliehes Merkmal
fiir die typischen Losse angesehen werden muB, betragt bei

den Bordelossen 55— 72 Proz. 2
). Demgegeniiber tritt der Ge-

halt an tonhaltigen feinsten Teilen und Sand sehr zuriick;

Korner von iiber 1 mm Durchmesser waren nach meinen Unter-

suchungen nicht vorhanden.

Eine der Rixdorfer Wirbeltierfauna sehr ahnliche Misch-

fauna mit gemaBigten und glazialen Elementen ist durch den

Bau des Rh ein-Herne-K an als aufgesehlossen und von

BARTLING 3
) und Menzel 4

) untersucht worden. MENZEL halt

nicht mehr daran fest, daB Mammut und wollhaariges Rhinoceros

Zeugen glazialen Klimas seien, denn in echten glazialen Ab-

lagerungen, die dicht am Eisrande entstanden sind, fehlen

beide, wahrend sie sich zur „ Glazialzeit", d. h. wahrend der

Eiszeiten, etwas weiter weg vom Eisrande, iiberall haufig

finden. Er schlieBt daraus, daB sie das glaziale Klima er-

tragen konnten, das Eis selbst nicht. BARTLING und MENZEL
stellen die fossilfiihrenden Schichten des Rhein-Herne-Kanals

x
) L. Sibgbrt: Uber den Pariser der Travertine von Taubach.

Diese Zeitschr. 1912, BriefL. Mitteil. S., 516—522.
2
) F. Wahnschaffb: Die Qaartarbildungen der Umgegend von

Magdeburg, mit besonderer Beriicksichtigung der Borde. Abhandl. z.

geolog. Spezialkarte von PreuBen usw., Bd. VII, H. 1, Berlin 1885,

S. 28-30.
3
) R. Bartling: Das Diluvium des Niederrheinisch-Westfalischen

Industriebezirks und seine Beziehungen zum G-lazialdiluvium. Diese

Zeitschr. 1912, Monatsber. 3, S. 167.
4
) H. Menzel: Die Quartarfauna des Niederrheinisch-Westfalischen

Industriebezirks. (Ebenda 1912, S. 183 ff., 195 ff.)
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in das II. Interglazial Norddeutschlands. Es ist daher auffallig,

daB WlEGERS 1

) in seiner kiirzlich veroffentlichten Gliederung

El. primigenius und Rh. antiquitatis nicht zur Fauna der

RiB-Wurm-Zwischeneiszeit (= Interglazial II Norddeutschlands)

rechnet, obgleich er den Rhein-Herne-Kanal beim RiB-Wiirm-

Interglazial anfuhrt. Da er sie in der Mindel-RiB-Zwischen-

eiszeit (= Interglazial I Norddeutschlands) fur Hundisburg
nennt, gehoren sie nach ihm jedenfalls zur Interglazialfauna

und miiBten daher auch in der Rubrik des Interglazials II

Erwahnung finden, wahrend sie nach WlEGERS erst in der

"Wurm-Eiszeit - wieder erscheinen.

DaB Mammut und wollhaariges Rhinozeros noch wahrend
der Spatglazialzeit im Randgebiete Norddeutschlands lebten,

beweist ihr Vorkommen bei Thiede. Es ist aber dabei zu

beachten, daB sie in der arktischen Nagetierschicht, die nach

NEHRING die unterste Stufe im dortigen Diluvium einnimmt,

nicht gefunden sind. Ich habe mich daruber in der „ Gliede-

rung der Glazialbildungen Norddeutschlands" 2

) folgendermaBen

geauBert: „Interessant erscheint mir auch, daB nach NEHRING
die meisten Reste von Elephas primigenius und Rhinoceros

tichorhinus zusammen mit Lowe und Riesenhirsch bei Thiede
in der oberen Halfte der Stufe der Steppenfauna gefunden

tvorden sind und in den tiefsten Teilen der Ablagerungen,

also in der Stufe mit rein arktischer Fauna, fehlen.

"Wenn wir fur die Steppenfauna ein jungglaziales 3
) Alter an-

nehmen, wofiir auch archaologische Griinde zu sprechen scheinen,

dann muB das Yorkommen dieser groBen diluvialen Saugetiere

bei Thiede so erklart werden, daB sie das Maximum der

letzten Yereisung in eisfreien Gegenden uberdauerten, beim

Zuriickschmelzen des Eises aber wieder yordrangen und erst

wahrend der Steppenzeit ausstarben."

Die arktische Nagetierschicht yon Thiede ist yon KOKEN 4
)

wegen des Uberwiegens yon My odes obensis als untere auf-

gefaBt worden und gehort somit noch dem Hohepunkt der letzten

Yereisung an. Fur diese Bestimmung als untere Nagetierschicht

spricht m. E. auch der Umstand, daB hier El. primigenius und

x
) F. Wiegers: Die geologischen Grundlagen fiir die Chronologie

des Diluvialmenschen. Diese Zeitschr.1912, Monatsber. 12, Chronologische

Ubersicht II, S. 605.
2
) Zeitschr. f. Gletscherkunde 1911, S. 333-334.

3
) Im Yergleich zu der etwas alteren arktischen Nagetierfauna

ein spatglaziales Alter. Jungglazial ist der weitere Begriff, der daa
Spatglazial mitumfaBt.

4
) E. Koken: Diluvialstudien. N. Jahrb. Min. usw. 1909,

Bd. II, S. 74.
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Rh. antiquitatis liber der arktischen Fauna noch ziemlich

haufig vorkommen. Wahrend des nochmaligen Kalteriickfalles

des Biihlstadiums, der naeh E. Koken und R. R. SCHMIDT
durch die obere Nagetierschicht charakterisiert ist, verschwinden

sie allmahlich und sind am Ende des Buhlstadiums, im Hoch-
Magdalenien, nicht mehr vorhanden.

Die Auffassung Kokens 1

), daB Funde groBerer Saugetier-

knocben bei Tbiede aus den oxydierten interglazialen Kiesen

und Sanden entnommen sein konnten, die den Gipsberg um-
rabmen und nachtraglich in die Gipsscblote eingedrungen sein

sollen, balte icb fur sebr unwabrscbeinlicb, weil in diesem

Falle interglaziale Scbicbten auf j ungglazialen liegen wiirden,

obne dafi dafiir eine zureicbende Erklarung gegeben werden
kann. KOKEN selbst ist der Ansicbt, daB die gescbicbteten

sandigen Lagen mit Lemmingfauna in der Tiefe der Gipsscblote

weit jiinger sind als die angelagerten Kiese der Umgebung,
aus denen er nur Reste von Equus erbalten bat. Dazu kommt
nocb, daB der bangende Gescbiebemergel, den er als letztes

Glazial auffaBte, nacb dem jetzigen Stande der geologiscben

Spezialaufnabmen der zweiten Vereisung Norddeutschlands

zuzurecbnen ist
2
). Nacb meinen Beobacbtungen im Jabre 1910

entbielt er an der oberen NO— SW-Wand des Gipsbrucbes

von ROEVER viele Feuersteine und gescbrammte Muscbelkalk-

gescbiebe. DaB dagegen die Ablagerungen der Steppenstufe mit

Mammut und wollbaarigem Nasborn aus loBartigem Diluvium

bestanden, wie NEHRING wiederbolt betont bat, davon babe

icb micb 1886 an Ort und Stelle iiberzeugt. Die lebmige

Ausfullungsmasse der Gipsscblote war allerdings viel ungleicb-

maBiger ausgebildet als der typiscbe BordeloB, macbte aber

gleicbwobl den Eindruck einer loBartigen Gebangebildung.
(Diese Zeitscbr. 1888, S. 271.)

Als Beweis fiir das bobere Alter des Gescbiebemergels

im Liegenden des Bordelosses wird jetzt von SCHMIERER und

WlEGERS die starke Denudation seiner Oberflacbe angefiibrt,

die so groB sein kann, daB als letzter Rest dieser Grund-

morane nur nocb die von mir bescbriebene Steins obi e des

Losses iibriggeblieben ist. (Die Quartarbildungen der Um-
gegend von Magdeburg usw., S. 38— 40, 64— 65.) Diese

1
) Die diluviale Vorzeit Deutschlands von R. R. Schmidt. Unter

Mitwirkung von E. Koken und A. Schliz. Stuttgart 1912. S. 218.
2
) Diese Altersbestimmung fiibrt zu der Annahme, daB die tiefen

Gipsscblote bei Tbiede schon in der letzten Interglazialzeit entstanden
sind und seit Beginn der Jungglazialzeit allmahlich ausgefiillt

wurden.
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Denudation wird yon SCHMIERER 1

) in die II. Interglazialzeit

verlegt, die nach ihm ein ozeanisches Klima mit regelmaBigen

und reichlichen Niederschlagen gehabt hat, wahrend ich seiner-

zeit die Schmelzwasser des zuriickweichenden letzten Inland-

eises fur die Abtragung in Anspruch nahm. Obgleich ich nun
keineswegs abgeneigt bin, fiir die beiden im Liegenden des

Bordelosses yon mir nachgewiesenen Grundmoranen 2
) ein hoheres

Alter als bisher anzunehmen, mochte ich doch in bezug auf

die Entstehung der Steinsohle darauf hinweisen, daB auch noch

bei Beginn der Steppenzeit im Randgebiete der letzten

Yereisung stark denudierende Krafte anderer Art yvirksam

gewesen sein miissen. Die Steinsohle an der Basis des Losses

enthalt yorwiegend kleinere und groBere nordische Bio eke,

auch einheimische Grauwackegeschiebe, bis zu 0,5 m Durch-

messer und dariiber. Wie meine spateren Untersuchungen er-

geben haben, sind yiele yon ihnen als Kantengeschiebe 3
)

ausgebildet und lassen deutlich erkennen, daB sie durch wind-

getriebenen Sand abgeschliffen worden sind. Daneben finden

sich auch yollkommen eckige und scharfkantige Bruchstiicke

geborstener Geschiebe, die einst an der Oberflache gelegen

haben und den EinMssen der Insolation unterworfen gewesen

sind. Offenbar ist die Grundmorane noch in jungglazialer Zeit

einer machtigen Ausblasung durch starke (ostliche) Winde in

einem kalten steppenartigen Klima ausgesetzt gewesen, worauf

die zahlreichen Kantengeschiebe hinweisen. Ich halte es aller-

dings nicht fiir moglich, daB durch den staubfeinen LoB die

Abschleifung erfolgt ist; aber die Dreikanter der Steinsohle

zeigen eine ehemalige Oberflache an, iiber die gewaltige Stiirme

hinweggegangen sein miissen, wobei der Sand yollig fortgeblasen

wurde, wahrend sich aus dem fein en aufgewirbelten Staube

erst nachher der LoB absetzen konnte.

l
) Th. Scftmierer: Uber fossilfuhrende Interglazialbildungen bei

Oschersleben und Ummendorf (Prov. Sachsen) und iiber die Gliederung

des Magcleburg-Braunschweigischen Diluviums im allgemeinen. Jahi'b.

d. Kgl. PreuB. Geolog. Landesanstalt f. 1912, Teil II, H. 2, S. 400—402.
a
) F. Wahnschaffe: Die Quartarbildungen der Umgegend von

Magdeburg usw. Spezialgliederung, S. 103. — Neue Beobachtungen iiber

die Quartarbildungen der Magdeburger Borde. Diese Zeitschr. 1888,

S. 269. — Die Quartarablageruogen in den Braunkohlentagebaueu
von Nachterstedt und Frose. Diese Zeitschr. 1899, April- Sitzung,

S. 41—42.
3
) F. Wahnschaffe: Uber eine Exkursion bei Magdeburg 1908.

Jahrb. d. Kgl. PreuB. Geolog. Landesanstalt f. 1909, S. 45. — Die
Oberflachengestaltung des norddeutschen Flachlandes. 3. Aufl. 1909,

S. 234-235.
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WlEGERS 1

), der in seinem Aufsatz iiber „die geologischen

Grundlagen fiir die Chronologie des Diluyialmenschen" die

glaziale Entstehung des Losses yertritt und die interglaziale

ablehnt, hat die Auffassung yom sp atglazialen Alter des
Losses und der ihm aquivalenten Kulturen ganz unbeachtet

gelassen. Infolgedessen gibt seine zweite Rubrik in der chrono-

iogischen "Cbersicht I die Ansicht SCHMIDTS 2
) nicht richtig

wieder, da dieser Aurignacien und Solutreen nicht in die Post-

glazialzeit, sondern in die Achenschwankung, das Friih- und
Hoch-Magdalenien in das Buhlstadium und erst das Spat-
Magdalenien, in dem die hochnordischen Bewohner (Halsband-

lemming und Renntier) mehr und mehr den Tieren des Waldes
Platz machen, in das Postglazial stellt. SCHMIDTS chrono-

logische Gliederung des Jungpalaeolithicums beruht auf der

geologischen Bedeutung der beiden arktischen Nagetier-

schichten, die WlEGERS 3
) anzweifelt. Er ist sogar der An-

sicht, daB bei Thiede keine ausgesprochene Nagetierschicht

yorliegt, d. h. keine so ausgesprochene wie in den Hohlen.

Aber jedenfalls ist eine arktische Nagetierfauna unter der Steppen-

stufe durch NEHRlNGs jahrelange Untersuchungen bei Thiede

sicher nachgewiesen und nicht mehr zu leugnen. Ihre Eund-

schicht bestand nicht aus einem unteren LoB, wie "WlEGERS 4
)

friiher vermutet hat, sondern nach NEHRING aus sandig-lehmigen,

meist diinn geschichteten Ablagerungen mit kleinen Steinen.

Auch KOKEN nennt sie sehr deutlich geschichtete, sandige

und lehmige Ablagerungen; sie nehmen das unterste Niveau

in den Gipsschloten ein, und ich habe sie dort 1886 mit ein-

gelagerten, 10 cm machtigen Bankchen von Banderton und yon

Holzkohlestiickchen duchspickt beobachten konnen.

Wie die diluyiale Eauna yon Thiede, so ist auch die

yon "Wes teregeln eine jung- bis sp atg] azi ale. Ich kann

daher nicht mit R. HERMANN 5
) ubereinstimmen, wenn er die

J

) Diese Zeitschr. 1912, Monatsber. 12, S. 604.
2
) R. R. Schmidt: Die palaolithischen Kulturen und die Klima-

schwankungen in Deutschland nach dem Maximum der letzten Eiszeit.

Korrespondenzbl. d. Deutsch. Ges. f. Anthropologie usw. 1910, Nr. 9—12.
— Die diluviale Yorzeit Deutschlands, Gliederungs-Tabelle.

3
) F. Wiegers: Uber das Alter des Menschen in Deutschland.

Diese Zeitschr. 1913, November-Sitzung, S. 451 ff.

4
) F. Wiegers: Die diluvialen Kulturstatten Norddeutschlands

und ihre Bezieliungen zum Alter des Losses. Prahistorische Zeitschr. 1909,

I. Band, 1. Heft, S. 25-26.
5
) R. Hermann: Rhinoceros Merckii Jager im Diluvium West-

preuBens und seine Beziehungen zur norddeutschen Diluvialfauna. Diese

Zeitschr. 1911, Monatsber. 1, S. 13-33.
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Fauna "von "Westeregeln zum Yergleich mit interglazialen

Faunen (Rixdorf, Taubach, Gruppe und Menthen in Westpr.)

heranzieht. Er tut dies auf Grund von Rhinoceros-Merckii-
Resten, die bei Westeregeln gefunden sein sollen. Nun hat

aber POHLIG schon 1887 darauf hingewiesen, dafi die Be-

stimmung dieses alten Fundes hochst unsicher sei, weil sie

sicb nur auf ein Mandibelfragment und einen Metatarsal des

Miinchener Museums stiitzt und durch keine spateren Funde
bestatigt werden konnte. NEHRING 1

) selbst bat zu dem an-

geblicben Yorkommen von Rh. Merckii bei Westeregeln (oder

Egeln) eine scbwankende Haltung eingenommen ; sebr ablebnend

bat er sicb 1888 geaufiert. Aucb icb babe wiederholt darauf

aufmerksam gemacbt, daU das interglaziale Alter der Fauna
von Westeregeln nicbt auf Rh. Merckii begriindet werden
kann 2

). Da aber HERMANN 3
) in seiner Abbandlung auf diesen

Einwand nicbt eingegangen ist, sebe icb micb veranlaflt, bier

nocbmals darauf binzuweisen. Aucb bei Thiede, das nabezu

dieselbe Fauna wie Westeregeln ergeben bat, ist Rh. Merckii

nicbt gefunden worden, wahrend Rh. antiquitatis als baufig

bezeicbnet werden kann.

Nach den bisberigen Forscbungsergebnissen ist es sebr

unwabrscbeinlicb, daB E. antiquus und Rh. Merckii das letzte

Interglazial in Deutschland iiberlebt baben sollten. Ibr Yor-

kommen im Rabutzer Beckenton bat SlEGERT 4
) daber mit

Recbt als Interglazial II gedeutet. Da nacb ibm die Knocben
wabrscbeinlicb alter sind als der Ton selbst, kann dieser

immerbin als interstadiale Bildung gedeutet werden, wabrend

die Saugetierreste dem letzten Interglazial entstammen, weil

diese ausgesprocben interglaziale Fauna nicbt am Rande des

Inlandeises gelebt baben kann, wie KOKEN 5
) zuletzt an-

zunebmen geneigt war.

Wabrend HERMANN die Fauna von Westeregeln wegen

des angeblicben Rh. Merckii-Yundes als interglaziale bebandelt

x

)
Sitzungsbericht d. Ges. Naturforsch. Freunde 1888, Nr. 3, S. 40.

2
) Neue Beobachtucgen iiber die Quartarbildungen der Mageburger

Borde. Diese Zeitschr. 1888, S. 271-272. — tber die Gliederung der

Glazialbildungen Norddeutschlands usw. Zeitschr. f. Gletscherkuode

1911, S. 335, Anm. 2.
3
) R. Hermann: Die Rhinocerosarten des westpreuBischen Dilu-

viums. Schriften der Naturforsch. Ges. in Danzig 1913, N. F. XIII,

3. und 4. Heft.
4
) L. Siegert und W. Weissermel: Das Diluvium zwischen

Halle a. d. S. und WeiBenfels. Abhandl. der Kgl. PreuB. Geol. Landes-

anst., N. F., Heft 60, Berlin 1911.
5
) Die diluviale Vorzeit Deutschlands, S. 216.
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hat, rnochte er neuerdings den westpreuflischen Funden
von Rh. Merckii-) ein spatglaziales Alter zuschreiben, weil sie

bei Gruppe in Terrassenkiesen liegen, die nach P. SONNTAG 2
)

dem Spatglazial angehoren. Letzterer unterscheidet im unteren

Weichseltal drei Terrassen in Hdhen von 65— 75 m, 40 m
und 17 m. Der obersten Terrasse, die ausschlieBlich in

der Graudenzer Gegend entwickelt ist und nach Norden keine

Fortsetzung findet, gehort die Kiesgrube von Gruppe an. Die

Fauna you Menthen bei Christburg nahe der ostpreuflischen

Grenze hat keine unmittelbaren Beziehungen zum Weichseltal,

sondern liegt in einem Kieslager an der Sorge etwa 47— 50 m
iiber NN. Von hier aus Yerlaufen nach SONNTAG Schmelz-

wassertaler in westsiidwestlicher Richtung nach der Weichsel

zu. Es ist aber m. E. nicht notwendig, diese diluvialen Faunen
mit Rh. Merckii wegen ihrer Yerschiedenen Hohenlage ver-

schiedenen Riickzugsphasen des Inlandeises zuzuweisen, wie

es Hermann, der SONNTAGschen Chronologie folgend, jetzt

tut. Ich halte sie fur letztes Interglazial, da mir das

Vorkommen Yon Rh. Merckii die Nahe des Inlandeises auszu-

schlieBen scheint. AuBerdem glaube ich annehmen zu konnen,

daB der obere Geschiebemergel die Kiesablagerungen Yon Gruppe
urspriinglich bedeckt hat und erst nachtraglich wahrend der

Tal- und Terrassenbildung zerstort worden ist, wobei die meist

guterhaltenen Fossilreste der Kiese nur wenig umgelagert zu

sein scheinen.

Zurri Teil anders, wenn auch in mancher Hinsicht ahnlich,

liegen die Verhaltnisse im War the tal bei Obornik 3
). Ich

habe dort drei dikrviale Terrassen unterschieden: die hochste,

zwischen 75—62 m gelegen, besteht meist aus Talkies oder

kiesigem Sand, die mittlere in 65— 55 m Hohe ist ebenfalls

kiesig ausgebildet, die unterste, 55—50 m hoch, besteht aus

mittelkornigem Talsand. In den Kiesgruben der Mittel-

terrasse, die eine mittlere Hohe Yon 60 m iiber NN. ein-

nimnit, sind mehrfach Knochenreste fossiler Saugetiere auf-

gefunden {El. primigenius, Rh. mitiquitatis , Bison priscus,

Ceruns tarandus, Cervus euryceros, Equus caballus). Diese

Fossilreste zeigen meist eine derartige Abrollung, dafi an ein

a
) R. Hermann: Die Rhinocerosarten des westpreuBischen Dilu-

viums, S. 164.
2
) P. Sonntag: Die Urstromtaler des unteren Weichselgebietes.

Scliriften der Naturforsch. Ges. in Danzig, N. F. XIII, 3. und 4. Heft.
3
) F. Wahnschaffe: Mitteilung iiber Ergebnisse der Aufnahmen

in der GegeDd von Obornik in Posen. Jahrb. d. Kgl. PreuB. Geol.

Lanclesanst. f. 1896, S. LXXV1I-LXXXV. — Erlauterungen zu Blatt

Obornik.
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Vorkommen auf primarer Lagerstatte nicht gedacht werden

kann. Wahrscheinlich stammen sie aus den zerstorten inter-

glazialen Sand- und Kiesschichten, die in der Umgebung Posens

vielfach Knochenreste von den genannteh Tieren geliefert haben.

Es ist bemerkenswert, dafl auch von Menschenhand bearbeitete

Knochen in den Kiesgruben bei Obornik gefunden sind.

In demselben Niveau sind jetzt bei Obornik neue Funde
pliocaner und diluvialer Conchylien gemacht worden,

iiber die W. WOLFF 1

) kurzlich berichtet hat. Er mochte diese

sehr gemischte Conchylienfauna, von der die meisten Arten

offenbar erratischen Ursprungs sind, wegen des Yorkommens
von Corbicula fluminalis dem alteren Interglazial zurechnen.

DaB Paludina diluviana^) hier noch nicht primar nachgewiesen

ist, habe ich schon 1906 ausgefuhrt. Ich kann mich daher

der Ansicht "WOLFFS nicht anschlieBen, daJ3 wir es hier mit

dem alteren Interglazial Norddeutschlands zu tun haben. Ein

ursprungliches Interglazial II mit rein diluvialer SiiBwasser-

fauna kommt auf den Mefltischblattern Posen, Owinsk,

Schwersenz usw. im Diluvialsande unter dem oberen Geschiebe-

mergel vor, und aus diesem Niveau stammen auch die Reste

der diluvialen Saugetierfauna, die im Posener Provinzial-

museum und im Polnischen Museum aufbewahrt werden.

Paludina diluviana, die erratisch zuweilen ziemlich haufig

ist, kann nur dann als primar gelten, wenn sie als Paludinen-
schicht auftritt, wie in der Mark Brandenburg und in West-

preufien 3
), wo sie Maas in Tiefbohrungen nachgewiesen hat.

Hier liegt meines Erachtens ein sicheres Interglazial I vor.

Mit meiner Auffassung von der spatglazialen Stellung des

norddeutschen Randlosses, an der ich auf Grund meiner Studien

von jeher festgehalten habe, stimmt auch R. R. SCHMIDT 4
)

in der chronologischen Zusammenfassung seines grofien archao-

logischen Werkes iiberein. Er kniipft dabei an meine Aus-

fiihrungen in der Zeitschrift fiir Gletscherkunde an, daB ein

junges Stadium der letzten Yereisung in den baltischen Riick-

zugsmoranen zu sehen ist, die den norddeutschen Glazial-

geologen von jeher als Beweis gegolten haben, daB das letzte

Inlandeis auf dem baltischen Hohenriicken langere Zeit stationar

war. Da die mehrfachen Endmoranenstaffeln nordlich des

Thorn-Eberswalder Urstromtales einen langen Stillstand des

Diese Zeitschr. 1913, Monatsber. 4, S. 208-210.
2
) Diese Zeitschr. 1906, Monatsber. 5, S. 167, Anm. 1.

* 3
) W.Wolff: Die geologische Entwicklung WestpreaBens. Schriftea

der Naturforsch. Ges. in Danzig, N. F. XIII, 3. und 4. Heft, S. 81—82.
*) R. R. Schmidt: Die diluviale Vorzeit Deutschlands, S. 261.
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Eisrandes in diesem Gebiete anzeigen, so konnen wir nach

meiner Ansicht von einem baltischen Rii ckzugs stadium 1

)
der letzten Vereisung in Norddeutschland sprechen und es mit

dem Buhlstadium PenCKs und BRUCKNERs parallelisieren.

Ich mochte daher das alpine Buhlstadium nicht der Toldiazeit

des Ostseegebietes gleichstellen, wie WlEGERS will. Das nord-

deutsche Spatglazial umfaflt die Achenschwankung und das

Buhlstadium, wahrend die Yoldiazeit erst dem alpinen Gschnitz-

stadium, in Norddeutschland der Dryaszeit entsprechen wiirde.

Wenn GaGEL 2
) in einem soeben erschienenen Aufsatze sagt:

die erste (Giinz-) Eiszeit der Alpen ist in Norddeutschland

nicht vorhanden, ebensowenig das postglaziale Buhlstadium!

so kann ich dem ersten Teil dieses Satzes vollig zustimmen,

dem zweiten jedoch nicht; denn das Biihlstadium ist nicht

postglazial, sondern spatglazial (postwiirm) und lafit sich mit

dem spatglazialen baltischen Ruckzugsstadium sehr wohl

parallelisieren. Als postglazial (postbuhl) sind nach PenCK 3

)

und BRUCKNER das Gschnitz- und Daunstadium anzusehen

und von R. R. SCHMIDT 4
) mit der Yoldia- und Ancylus-Zeit

gleichgestellt. Auch KOKEN 5
) meint folgern zu konnen, „daii

der BiihlvorstoB des alpinen Gebietes nicht zeitlich zusammen-
falien kann mit der Zeit, in der die norwegischen Ra-Moranen

gebildet wurden, sondern daJ3 er in einem der Moranenbogen,

die Norddeutschland durchziehen, sein Aquivalent ifindet. Die

Dryastone mit ihren Zwergweiden sind im allgemeinen jiinger

als die baltische Endmorane und gieichaltrig mit dem Toldia-

meer, das im siidlichen Norwegen das skandinavische Eis

unmittelbar beriihrte. Bis dorthin, wo die als Ra bekannten

Endmoranen die Kiisten saumen, hatte sich das Eis damals

schon zuriickgezogen." Diese Ansicht deckt sich mit meiner

Auffassung von der chronologischen Bedeutung der baltischen

Endmoranen. Auch GlTNNAR ANDERSSON 6
) ist nicht abgeneigt,

die mittelsch wedischen Endmoranen mit dem Gschnitzstadium

zu parallelisieren.

Vgl. auch F. Wahnschaffe: Die Endmoranen im nord-

deutschen Flachlande. Geolog. Charakterbilder, Heft 19. Mit 1 Karte

der Endmoranen und Urstromtaler. Berlin 1913.
2
) C. Gagel: Die Beweise fur eine mehrfache Vereisung Nord-

deutschlands in diluvialer Zeit. Geol. Rundschau 1913, Heft 5 u. G, S. 419.
3
) A. Penck und E. Bruckner: Die Alpen im Eiszeitalter.

Leipzig 1909, II, S. 716.
4
) Die diluviale Vorzeit Deutschlands, S. 264.

5
) Ebenda, S. 213.

6
) G. Andersson: Die Veranderungen des Klimas seit dem

Maximum der letzten Eiszeit, 11. Internationaler Geologen-KongreB.
Stockholm 1910, S. XXIV, Anm. 2.
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