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14. Neue Beobachtungen in den Kreidegruben

von Finkenwalde bei Stettin fiber Untereocan,

Paleocan? nnd Interglazial.

Von Herrn C. GUgel.

Hierzu Tafel XL und 4 Textfigaren.

Die groUartigen Schichtstorungen in der Kreide und im

„Septarienton w von Finkenwalde bei Stettin sind schon 6fter

Gegenstand schriftlicher und bildlicher Darstellungen gewesen,

besonders von seiten F. Wahnschaffes !
) und Fr. Frechs 2

). Nach
der am besten begnindeten Darstellung F. Wahnschaffes liegt

hier eine grofiartige, durch das Inlandeis bewirkte Aufstauchung,

Faltung und Uberkippung von Kreide, Tertiar und alterem

Diluvium vor, unter Uberschiebung des ganzen gestauchten und
iiberkippten Komplexes auf alteres Diluvium, wahrend diskordant

dariiber das jiingere Diluvium liegt.

Als Schichten, die an dieser groflartigen Uberfaltung teil-

genommen haben, werden Obersenon, unteroligocane Knollen-

steine (SiiBwasserquarzite) und Griinsande, mitteloligocaner

Rupelton (Septarienton), Unterer Geschiebemergel, Unterer Sand
und Kies nebst einer Konglomeratbank angefuhrt.

Bei mehrfacben Besuchen, die ich im Laufe der Jahre auf

der Suche nach untereocanen Schichten den prachtvollen Auf-

schlussen abstattete, die allerdings in den Tonpartien meist stark

verstiirzt sind, war ich zu der Uberzeugung gekommen, daB hier

auBer dem Rupelton noch andere — kalkfreie, schwarze —
Tertiartone mit verfaltet seien, und aus einer personlichen An-

gabe Gottsches iiber merkwiirdige Geoden von Finkenwalde im
Hamburger Museum und aus Aufsammluugen meines Kollegen

J

) F. Wahnschaffe: Die Kreidegruben von Finkenwalde. Jahrb.

Pr. Geol. L.-A. 1898, XVIII, S. 52—58. — Die glacialen Storungen in den
Kreidegruben von Finkenwalde bei Stettin. Z. d. D. Geol. Ges. 1905, 56,

Seite 24—35.
2
) F. Frech: "fiber glaciale Druck- und Faltungserscheinungen im

Odergebiete. Z. d. Ges. f. Erdk., Berlin 1901, 36, S. 219—229.
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P. G. Krause schloB ich auf die Anwesenheit von Eocan, doch

wollte mir ein einwandfreier Nachweis dafiir an Ort und Stelle

bisher nicht gelingen. Im Herbst dieses Jahres 1914 waren in-

folge vorgenommener groBartiger Abraumungsarbeiten die Auf-

schliisse besonders schon und gestatteten eine ganze Anzahl
neuer Beobachtungen, die iiber inanche bisber strittige Fragen

neues Licbt und Entscheidung zu bringen, Gelegenbeit gaben.

Urn die Resultate meiner Beobacbtungen gleicb vorweg zu-

sammenzufassen, so sind es folgende:

1. Der angebliche Septarienton von Finkenwalde ist kein

einheitlicbes Gebilde, sondern eine groBartige Quetscbbreccie von

griinlichgrauem, kalkbaltigem, typischem Rupelton mit Septarien,

von schokoladenfarbigen, kalkfreien, typischen Braunkohlentonen

bzw. Letten wabrscbeinlich miocanen Alters, von kalkfreien

brecciosen, brockeligen, dunkelbraunen Tonen und Letten, die

sehr wenig plastiscb sind, von sebr fetten, pechschwarzen bis

scbwarzbraunen, kalkfreien, z. T. glimmerhaltigen Tonen unbe-

kannten Alters, von scbwacb kalkbaltigen, tiefgriinen, alttertiaren

Tonen, von kalkfreien, grauen und griinlichen Untereocantonen

mit Toneisensteingeoden unverkennbarer Beschaffenheit.

Diese verscbiedenen Komponenten, zu denen nocb dtinne

Scblieren und Streifen von Glaukonitsanden kommen, beben sicb

nicbt nur durch ibre Farbe, sondern aucb durch ibre verscbieden-

artige petrograpbiscbe und pbysikaliscbe Bescbaffenbeit — z. T.

sebr fett und schrnierig mit glanzenden Rutscbflachen, z. T. mager

und brockelig — und durcb ibre Verwitterungsfarbe sowie aucb

durcb die in ibnen entbaltenen Septarien und Toneisenstein-

geoden sehr deutlicb voneinander ab und sind fur den, der das

Untereocan des Westbaltikums genau kennt, sicber vom Septarien-

ton zu unterscbeiden.

2. Die Knollensteine („Braunkoblenquarzite"), die eine zu-

sammenbangende Schicbt sebr groBer Blocke unmittelbar auf

der merkwiirdig verwitterten und rotlicb verfarbten Kreide-

oberflacbe bilden, und die bisber fiirUnteroligocan (Wahnsciiaffe)

oder Miocan (Deecke) gebalten wurden, von v. Linstow 1
) durch

einen gut begriindeten AnalogieschluB ins Eocan gestellt sind,

sind sicher Eocan, vielleicht alter als Untereocan (London-

ton)!, da in den Vertiefungen und Unregelmafiigkeiten dieser

in situ befindlichen Knollensteine sich sebr auffallende und

charakteristische, graubraune, phosphorithaltige Toneisen-

') v. Linstow: Das Alter der Knollensteine von Finkenwalde bei

Stettin sowie die Verbreituug dieser Bildungen in Nord- und Ostdeutsch-

land. J. Pr. Geol. L.-A. 1911, 32, 11, S. 245-259.
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steingeoden eingewachsen finden, die den untereocanen Ton-

eisensteinen sehr ahnlich sind.

3. Das schon yon Wahnschaffe 1. c. erwahnte Diluvial-

Konglomerat im Unterem Sand bzw. Kies, das ich friiher nie hatte

beobachten konneu, und das nach Wahnschaffes Zeichnungen

zwischen der uberkippten bzw. iiberschobenen Kreide und den

darunterliegenden unterdiluvialen Sanden liegt (vgl. a. a. 0. Seite 27,

Fig. 1) bzw. in den in den unteren Geschiebemergel eingefalteten

unterdiluvialen Sanden drin liegt (Seite 33, Fig. 3), ist jetzt in

der Grube Stern wundervoll zu beobachten und stellt eine pracht-

volle, im Unterdiluvium lib er Unterem Geschiebemergel liegende,

entkalkte, stark eisens chiissige (ferretisierte) bzw. durch

Eisenoxydhydratverkittete,in.terglazialeVerwitterungszone

dar. In diesem Konglomerat liegen nicht nur kleinere Gerolle
von Knollensteinen, sondern auch die ganzen Toneisensteingeoden

und tonigen Phosphorite des Untereocans sowie zahlreiches ver-

schwemmtes Braunkohlenmaterial — die Residuen machtiger

zerstorter Tertiarschichten — angehauft und beweisen, was

hier vor der grofitenteils erfolgten Zerstorung des Tertiars

alles vorhanden gewesen ist, beweisen auch ferner, dafi die ver-

schiedenartigen Tone in der grofiartigen Breccie des „Septarien-

tons" aus sehr verschiedenaltrigen Schichten stammen, nur

kummerliche Reste viel umfangreicherer Ablagerungen sind, und
dafi aus dem Untereocankomplex die Tone grofitenteils yollig

zerstort und nur die besonders widerstandsfahigen Toneisenstein-

geoden und Phosphorite iibrig geblieben sind.

Dieses eisenschiissige Yerwitterungskonglomerat in den

sonst ganz normal kalkhaltigen Unteren Sanden und Kies en

beweist aber ferner und vor allem, dafi die zwei verschiedenen

Grundmoranen, der „Untere" und der „Obere" Geschiebemergel,

die beide frisch und kalkhaltig sind, hier also wirklich zwei

verschiedenaltrige Grundmoranen zweier verschiede ner
Eiszeiten sind, die durch eine lange Interglazialperiode mit

warmem Kliina getrennt sind, in der eine sehr intensive Yer-

witterung einsetzte.

Die Tatsache, dafi der sogenannte „Septarienton" von Finken-

walde keine einheitliche Ablagerung ist, sondern eine grofiartige

Quetschbreccie, die aus sehr verschiedenartigen Elementen be-

steht, ist jetzt ganz ausgezeichnet zu beobachten in der Grube
Katherinenhof der Zullchower Zementfabrik. (Taf. XL, Fig. 2

und Textfig. 1.)

Dort sieht man, besonders auf der mittleren Abbausohle
im Weststofi in der unter — d. h. eigentlich in — und senk-

recht neben der Kreide liegenden Tonpartie, dafi sie aus ganz
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Yerschiedenfarbigen Teilen zusammengequetscht ist, aus

griinlicbgrauem, kalkhaltigem Rupelton mit Septarien
(normalem Septarienton), aus tiefgriinen, kalkhaltigen Alttertiar-

tonen, aus kalkfreiem, schokoladenfarbigem (miocanem?) und
schwarzbraunem, stark glimmerhaltigem Braunkohlen-Letten und
-Ton, aus pechschwarzem, sehr fettem, z. T. stark glimmer-

haltigem,, kalkfreiem Ton, der mit miocanen Braunkohlentonen

gar keine Ahnlichkeit hat, aus griinlichem und grauem, fettem,

kalkarmem bis kalkfreiem Ton mit Toneisensteingeoden, die

ho chst wahrscheinlich eocan, aber Yielleicht nicht ganz charak-

teristisch und typisch sind. DieseyerschiedenenTonvarietatensind

allesamt yon spiegelnden, glanzenden Rutschflachen durchzogen und
bilden z. T. groBere, in sich einheitliche Partien, z. T. sind sie

zu einer ganz kleinstuckigenQuetschbreccie zusammen- und durch-

einandergeknetet. Einzelne der Letten bilden eine ganz brocke-

lige Breccie, die gar keinen inneren Zusammenhang hat.

Auf der untersten Abbausohle, etwa 20—25 m darunter, liegt

inmitten derKreide eingequetscht eine ganz isolierte, schweif-

artige, langgezogene Partie Yon schmierigem, glanzendem, groBen-

teils schwarzem Ton mit spiegelnden Rutschflachen, die ein-

geknetet in sich und besonders an ihrer Oberflache auffallend

schon polierte, glanzende, nordische Geschiebebis zumehr als Faust-

groBe enthalt (Textfig. 1). Etwas daruber liegt, ebenfallseingefaltet

in die Kreide, ein groBer, machtiger Schweif Yon Diluvialsand,

Diluvialkies und sehr dunklem, fast schwarzem Geschiebemergel,

wahrend scheinbar auf der Kreide (tatsachlich in der Kreide,

da die daruber gelegene Kreide -Partie bereits abgebaut ist)

unter der oben erwahnten hoheren Abbausohle wieder die schwarz-

braunen Tone und die Quetschbreccie Yon braunem Ton und
griinlichgrauem (Rupel-) Tonyorhandenist(TafelXL, Abbildung2).
Der Unterschied in der Farbe der einzelnen Tonpartien tritt

besonders an schon etwas angewitterten und ausgetrockneten

Partien hervor, ist aber auch im frischen Anbruch bei einiger

Aufmerksamkeit gut zu beobachten; der eigentliche Rupelton

mit den Septarien ist darin unyerkennbar, bildet aber jetzt nur

einen sehr kleinen Teil der Ablagerung!

DaB hier in der Grube Katherinenhof schwarze, fette,

kalkfreie, ganz sicher nicht zum Rupelton gehorige Tonmassen
Yorhanden waren, hatte ich schon YOr Jahren an einer kleinen,

isolierten Stelle unter der Kreide beobachtet und auch kurz

publiziert, konnte damals aber kein sicheres ITrteil uber das

Alter dieser sicher nicht oligocanen Tone erlangen, da ich you

den charakteristischen Untereocangeoden damals nichts beob-

achten konnte. Auch die Breccienstruktur des „Septarientones"
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und seine Zusammensetzung aus ganz yerschiedenartigen Kom-
ponenten war damals auch nicht annahernd so deutlich sicht-

bar, (hauptsachlich wegen der starken Yerrutschung), sondern

kauni angedeutet.

ffl Abbausohie

Fig 3.

Grube der Zementwerke ZuUchow und Stern. Finkenwalde bei Stettin.

Jetzt, 1914, fand ich besonders auf der mittleren Abbau-
sohle einige Toneisensteingeoden, wie ich sie ini Rupelton nie

gesehen habe, und die jedenfalls den eocanen Toneisensteinen

zum mindesten sehr ahnlich sind (wenn auch nicht yollig

identisch mit den holsteinischen). Die Erganzung zu diesem

Aufschlufi bilden nun die Aufschliisse in der danebenliegenden

groflen, gemeinsamen Grube der Zementfabriken Stern und
Zullchow, die diesmal besonders schon und lehrreich Avaren.

(Textfig. 3).

In dem der Gesellschaft Stern gehorigen Anteil lagunmittel-

bar auf dermerkwurdig verwittertenundeigentiimlich ro tli ch ver-

farbten Kreideoberflache ein dichtes Pflaster yon riesigen, bis uber
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metergroBen Knollensteinen mit sehr zahlreichen Pflanzen-
r est en, em so dicht gepacktes Pflaster so grower, nicht abge-

rollter Blocke, daB an der urspriinglichen Lagerung auf bzw. in

den Yertiefungen der Kreide nicht gezweifelt werden kann.

(Textfig. 4).

Dieses weit ausgedehnte, dicht gepackte Knollenstein-

pflaster war zum Teil bedeckt yon einer kleinen, wenig machtigen

Partie eines fast schwarzen Geschiebemergels
, zum groBeren Teil

von einem kalkfreien, stark verwitterten, sehr eisenschiissigen,

sehr groben Diluvialkies, der auch diesen schwarzen Geschiebe-

mergel iiberlagertund z. T. schon ziemlich stark verkittet undkong-
lomeratartig war und auBer groBen Diluvialgeschieben, Flintge-

gerollen, kleinen Knollensteingeschieb en auch noch die ganze

Serie der vollig unverkennbaren, so charakteristischen, unter-

eocanen Toneisensteingeoden und Phosphorite enthalt, die ich

seinerzeit ausfuhrlich aus den westbaltischen Untereocantonen

yon Schwarzenbeck, Hemmoor. Albackhowed, Bjornsknude usw.

beschrieben habe.

AuBer den so charkteristischen, harten, splittrigen Ton-

eisensteingeoden und den kaum weniger leicht erkennbaren

weichen, z. T. zelligen Toneisensteinen sind besonders auch feste,

dichte, phosphorithaltige Toneisensteine bzw. tonige Phosphorite

vorhanden, wie ich sie bisher fast nur in sicherem, nachweisbarem

Untereocan, aber in diesem auch stets gefunden habe. Die Frage, ob

es sich im speziellen Falle um Toneisensteine oder Phosphorite

handelt, ist nach dem Aussehen nicht oder nicht immer zu ent-

scheiden; manche Geoden mit dem Aussehen yon Toneisensteinen

enthalten auffallend viel— bis iiber 28%— Phosphorsaure
;
andere,

die viel mehr nach normal en Phosphoriten aussehen, zeigten bei

der Analyse nur 1—3%P
2 5 .

Sehr auffallig und iiberraschend war es nun, daB der-

artige graubraune, dichte, feste Toneisensteine (mit 1—3%— allerdings, soweit ich feststellen konnte, immer solche mit

einem geringen, aber deutlichen Gehalt an kleinen, glanzenden

Quarzkornchen und vereinzelten Glaukonitkornchen, die ich in

nachweisbaren Eocangeoden bisher nicht gefunden habe — sich

nicht nur in diesem verwitterten groben Diluvialkies fanden,

sondern auch fest eingewachsen auf der verwitterten
Oberflache, in den Yertiefungen zwischen den Knollen

und Buckeln der riesigen, noch an Ort und Stelle liegenden

Quarzite unter dem Kies, derart, daB es vollig sicher war, daB

diese Toneisensteine sich in tertiarer Zeit nach der Erhartung,

Sililizierung und oberniichlichen Anwitterung der Knollensteine

auf ihrer Oberflache gebildet haben und mit dieser fest ver-
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wachsen sind. (Textfig. 4). Es war leider unmoglich, von den
ungefugen, furchtbar harten Blocken ein Beweisstiick loszu-

schlagen, das beides: Quarzit und Toneisenstein, unverletzt in

einem Stuck enthielt. Diese Toneisensteine stimmen, wie gesagt,

nicht ganz genau mit den untereocanen Geoden tiberein, sondern

enthalten etwas Glaukonit und glanzende Quarzkorner; sie

zeigen ziemliche Ahnlichkeit, aber ebenfalls nicht vollige Uber-
einstimmung mit einigen, sehr tonigeisenschiissigen Phosphoriten

bzw. phosphorithaltigen Toneisensteinen, die ich in der Sep-

tarientongrube am Alaunwerk Freienwalde a. 0. lose gefunden

habe, die also aller Wahrscheinlichkeit nach aus diesem Sep-

tarienton stammen (diese Zeitschr. 1906, Monatsb. 11).

Jedenfalls beweisen diese auf den Knoll ensteinen einge-

gewachsenen Toneisensteine, daB die Knollensteinquarzite

mindestens alter als Rupelton, vielleicht alter als Untereocan
sind und nicht Miocan sein konnen, wie zeitweise behauptet

wurde. Nachdeni v. Linstow 1
) es sehr wahrscheinlich gemacht

hatte und Schroder 2
) es neuerdings bewiesen hat, dafi

die subhercynen, alteren Braunkohlenbildungen, in denen eben-

falls diese Siu3wasserquarzite (Knollensteine) mit den zahl-

reichen Pflanzenresten vorkommen, Eocan, speziell Mitteleocan

sind, istdas ein sehr erheblichesArgument, auch diese Einkenwalder

Knollensteine ins Eocan zu setzen, wie es ebenfalls schon

v. Linstow wahrscheinlich gemacht hatte. Andererseits mufi

betont werdeu, claB mir auBer clen 2 oder 3 Toneisenstein-

phophoriten, die ich lose in der Alaunwerkgrube bei Ereien-

walde gefunden habe, und einigen wenigen „Phosphoriten" aus

Joachimsthal weder in der Natur, noch aus der Literatur der-

artige Toneisensteine aus dem Rupelton bekannt sind; auf dem
ganzen linken Oderufer in den sicheren Septarientonaufschliissen

bei Stettin, Frauendorf, Gotzlow usw. kommen sie sicher nicht
vor, wahrend sie hier bei Finkenwalde ganz massenhaft zu

sammeln sind — jedes dritte Geschiebe des Diluvialkonglo-

lomerats ist ein solcher Toneisenstein bzw. Phosphorit — , und

ibre Ahnlichkeit mit den untereocanen Toneisensteinen ist sehr
groB bis auf die yereinzelten, kleinen, gliinzenden Quarze und

Glaukonitkornchen.

Es ware also immerhin eine nicht unbetrachliche Wahrschein-

h'chkeit vorhanden, daB diese Knollensteine tatsachlich noch alter

als "Untereocan, daB sie paleocanen Alters und ein Aquivalent

der englischen Reading beds im Hampshirebassin sind, die aus

1
) v. Linstow: Zur Geologie von Anhalt. v. KoENEN-FestscJirift 1907.

2
) H. Schroder: Das Vorkommen der Gattung Lophiodan in der

Braunkohle Sachsens. Zentralblatt fur Min. usw. 1913, S. 351.

Zeilschr. d. D. Geol. Ges. 1914. 33
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massigen, Yerschiedenfarbigen bzw. bunten Tonen und aus Sanden
bestehen, die oft „kieselig zenientiert sind und zahlreiche

Pflanzenreste enthalten, sowie silifizierte Holzer" 1
). Da nun in

der Quetschbreccie des „Septarientons" Yon Katherinenhof auch

eine ganze Serie you sehr auffallenden, sehr fetten, pech-

schwarzen bis schwarzbraunen, kalkfreien, groBtenteils glininier-

haltigen Tonen steckt, die mit den Tonen und Letten der

niiocanen Braunkohlenbildung so gar keine Anlichkeit habeu, so

ist die Wahrscheinlichkeit sehr groB, daB diese pnanzenfiihrenden

Knollensteine mit diesen kalkfreien, schwarzen bzw. dunkel-

braunen Tonen zusammengehoren, und es ist sicker, dafi sie

aus einer mindestens eocanen, wenn nicht paleocanen Braun-

kohlenbildung stammen.

Es war mir friiher schon aufgefallen, daB mit den so auf-

fallenden, sckmierigen Untereocantonen in Vorpommern, in der

Uckermark, z. T. auch in Holstein, zusammen ofter sehr fette,

fast schwarze Tone auftreten, die gar nicht nach einer marinen

Bildung aussehen, aber wegen des Fossilmangels und der immer
sehr gestorten Lagerungsverhaltnisse nicht you den marinen

Untereocantonen zu trennen sind; hier bei Fiukenwalde ist die

Zugehorigkeit der schwarzen bis schwarzbraunen
,

glimmer-

haltigen Tone und Letten zu einer alteren Braunkohlenbildung

evident.

DaB auch schokoladenfarbige Tone und Letten, die mit

denen der markischen, miocanen Braunkohlenformation tiberein-

stimmen, dort Yorkommen, ist schon erwahnt.

Fur die Altersbestimmung der Knollensteine und der aller

Wahrscheinlichkeit nach damit zusammengehorigen schwarz-

braunen, kalkfreien, fetten Tone kommt also YOr allem das

Alter der auf der Obernache dieser Knollensteinquarzite ein-

gewachsenen Toneisensteine in Betracht, das ja direkt nicht

zu ermitteln ist wegen der nicht Yolligen Ubereinstimmung mit

den sicher untereocanen Geoden. Ich kenne nun wecler aus

derNatur noch aus Literaturangaben derartige Toneisensteine und

Phosphorite, wie sie im Untereocan des Westbaltikums ganz
massenhaft liegen, aus dem Rupelton, mit den ganz niini-

malen Ausnahmen einiger kleiner Toneisensteinpkosphorite Yon

Joachimsthal und der 2—3 Geoden aus der Alauntongrube von

Freienwalde 2
). Wenn sie sonst vorkamen, wtirden sie doch

*) Prestwich: Geology H, S. 340-342.
2
) C. Gagel: Geologische Notizen von der Insel Fehmarn und aus

WagrienllL Jahrb. Pr. Geol. L.-A. 1911, 32, Teil II, S. 118 ff.

— , Tiber das Vorkommen des Untereociins (Londontons) in der

Uckermark und in Vorpommern. Diese Zeitschr. 1906, Monatsbericht 11.
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irgendwo erwahnt sein ; die von Credner 1
) aus dem sachsischen

Mitteloligocan beschriebenen Phosphorite sind etwas ganz

anderes und liegen auch nicht im Septarienton, sondern im Quarz-

sand — sie sind durch Phosphorit verkittete Sandsteine 2
).

Offenbar hangt das so massenhafte Auftreten der ganz unver-

kennbarenToneisensteingeoden, der Phosphorite undderZwischen-

bildungen zwischen beiden in den ebenfalls ganz unyerkennbaren,

seifig schmierigen Untereocantonen mit der sehr anffallenden und
einzigartigen physikalischen Beschaffenheit dieser Untereocantone

zusammen, die sie von alien anderenmirbekanntenTonen,auch vom
Septarienton, sicher unterscheidet, und die durch den enorm
hohen Gehalt an kolloidalen Tonen und Substanzen bedingt

ist. Dieser erstaunlich hohe Gehalt an Kolloiden weist ebenso,

wie die lateritischen Substanzen vieler dieser Eocantone auf ganz

besondere, tropische Verwitterungserscheinungen, also auf

Klimabedingungen zur Zeit der Bildung und des Absatzes

dieser Tone hin, welche Klimabedingungen offenbar weder fruher

noch spater in diesem Gebiet in diesem MaBe vorhanden waren,

auf die auch die aus dein Londonton bekannten tropischen

Pnanzenreste,Palmenh6lzerusw. hinweisen,sodaJ3 diesekolloidalen

Tone also offenbar ebenso horizontbezeichnend sind wie sonst

bestimnite Leitfossilien.

Wenn die Kolloide und sonstige Bestandteile, die im

Untereocanton so sehr reichlich vorhanden sind und zur Bildung

der Geoden Yeranlassung gegeben haben, in dem Rupelton auch

nur annahernd in diesem MaBe vorhanden waren, so wiirde

man doch auch irgendwo in ihm diese Geoden in merklichem

MaBe finden, was ganz offenbar nicht der Fall ist; die Sep-

tarien sind etwas vollig und unverwechselbar anderes und fehlen

ihrerseits imUntereocan. Da nun vorallem in dem ganzen Septarien-

ton links der Oder auBer Septarien nichts vorhanden ist, dagegen

schon bei Uckermunde, wo die unverkennbaren Toneisensteine

und Phosphorite ebenso massenhaft wie bei Finkenwalde auf-

treten, durch den Nautilus centralis auch der palaontologische

Beweis fiir Untereocan erbracht ist, so ist immerhin die Wahr-
scheinlichkeit sehr groB, daB die phosphoritischen Toneisensteine

1

) H. Credner : Die Phosphorite des Leipziger Mitteloligocans.

Abh. math.-phys. Klasse Kgl. Sachs. Akademie d.Wiss. XXII, 1895, S. 1—46.
2
) Die von Klockmann (Der geologische Aufbau des Magdeburger

Uferrandes. Jahrb. Pr. Geol.L.-A. 1890, XI, S. 241) von Bensdorf, Alten-

hausen, Kuhlager bei Alvensleben erwahnten „versteinerungsleeren"
Oligocantone mit Phosphoriten, die als einzige Fossilien Haifischzahne
enthalten, sind nach freundlicher Angabe meines Kollegen Wiegers
Unteroligocan. Die Phosphorite des Unteroligocans, die so weit ver-

breitet sind, sind aber ganzlich verschieden von den eociinen.

33*
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von Finkenwalde auch Untereocan und daB die Knollensteine

von Finkenwalde also alter al*s Untereocan sind.

Das so auffallige, diluviale, eisenschussige Konglomerat mit

den vielen Untereocangeoden und Phosphoriten liegt aber nicht

iiberall auf dem Knollensteinpnaster ; z. T. werden diese Knollen-

steine auch noch von einem ziemlichgroben Quarzkiesniiteinzelnen'

schwarzen Kieselschieferkornern becleckt, der die Yertiefungen

zwischen den bis 1

/2 m hohen Knollensteinen ausfullt. Uberlagert

wird sowohl das eisenschiissige Diluvialkonglornerat wie dieser

Quarzkies von einem minclestens 15—20 m machtigen Oberen Ge-

schiebemergel von dunkelgrauer bis brauner Farbe! (Textfig. 3).

Da die vorerwahnte kleine Partie von fast scbwarzem Ge-

scbiebemergel und weiter westlich noch eine diinne Geschiebe-

mergelbank den eisenschiissigen,kalkfreienDiluvialkies (bzw. clas

Konglomerat) unterlagert, so ist es evident, daB dieses stark

verwitterte, eisenschussige Diluvialkonglornerat eine typische

interglaziale Yerwitterungszone darstellt, und daB der liegende,

fast schwarze Geschiebemergel tatsachlich Unterer, d. h. alterer

Geschiebemergel einer friiheren Eiszeit ist.

Das ware also ein neuer, sehr wichtiger Beleg fur diese

interglazialen Yerwitterungszonen in Pommern.
In clem Anteil der Grube, der der Zementfabrik Ztillchow

gehort, ist dieses Diluvialkonglornerat vielleicht noch schoner

zu beobachten. Es ist hier noch starker durch Eisenhydroxyd

verkittet, enthalt auBer den eocanen Geoden und Phosphoriten

auch noch zahlreiches Braunkohlenmaterial (z. T. Brocken von

schwarzen Tonen!), bildet eine sehr scheme, steilstehende, etwas

uberkippte Falte im Unteren Sand zwischen Oberem Geschiebe-

mergel und Kreide und wird z. T. auch von dunklem Geschiebe-

mergel unterlagert. Der Obere Geschiebemergel liber diesen

unteren Sanden ist z. T. mindestens 25 m machtig und vollig

einheitlich. (Textfig. 3).

In der Grube Katherinenhof ist der Obere Geschiebemergel

stellenweise mindestens ebenso machtig und wird z. T. nur durch

einen ganz feinen, aber stark wasserfiihrenden Sandstreifen von

einem tieferen, (Textfig. 2), dunkelgrauen bis fast schwrarzen

Geschiebemergel getrennt; die Verwitterungszone ist hier nicht

zu beobachten.

Dagegen zeigen hier die unter der tieferen Geschiebemergel-

bank liegenden frischenKiese eine z.T.recht deutlicheBeimengung

von Braunkohlenmaterial und z. T. auch von tertiarem Griinsand.

Aus dem AufschluB in der Grube der Gesellschaft Stern

und aus der friiheren Zeichnung von Wahnschappe, a, a, 0. S. 27,

Fig. 1, ist ohne weiteres ersichtlich, daB die Konglomeratbank
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die Faltung des ganzen tieferen Koniplexes (Kreide, Tertiar,

altes Diluvium) mitgemacht hat, daB also die grofiartige Be-

wegung, die zu dieser Faltung und Uberschiebung des ganzen

alteren Komplexes gefiihrt hat, erst nach Bildung dieser
interglazialen Verwitterungszone erfolgt ist, die unter den

verschiedensten Dmstanden mit sehr verschiedenartigem Liegen-

den auftritt.

Fig. 4.

Grube der Zementfabrik Stern Finkenwalde bei Stettin. VergroBerte

Zeichnung der entscheidenden Stelle a von Fig. 3.

Dafi diese eisenschussige Konglomeratbank tatsachlich eine

Verwitterungszone und nicht eine metasomatische Bildung durch

Umsetzung an der Obernache einer gestauten Grundwasserschicht

ist. ergibt sich daraus, da6 sie eben grofienteils mitten in einem

gleichmafiig wasserdurchlasseuden Kies- und Sandlager liegt

und zurn grofiten Teil nicht etwa von einer undurchlassigenSchicht

direkt unter- oder uberlagert wird, daB aber ihr Liegendes an

andern Stellen Kreide und noch wo anders Unterer, schwarzer

Geschiebemergel ist, claB sie also diskordant liber ganz ver-

schiedenen Schichten mit ganz verschieclenen physikalischen

Bedingungen liegt, trotzdem in sich aber ganz gleichmanig aus-

gebildet ist.

AndenfriihervonWAHNSCHAFFEbeobachtetenundgezeichneteD

Stellen (a. a. 0. S.27, Fig. 1) liegt sie sogar uberstiirzt unmittelbar

unter der Kreide auf dem eingefalteten Diluvialsand, aber eben-

falls noch mit den Knollensteinen zwischen sich und der Kreide.

Es ist nur damals vor 18 Jahren noch nicht der Wert auf

diese alteu, ferretisierten Verwitterungszonen gelegt worden wie
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heute und die genauere Beschaffenheit (Verwitterung, Kalk-

freiheit usw.) damals nicht festgestellt. DaB Wahnschaffe die-

selbe Bildung gesehen und gezeichnet hat, ist aus semen Be-

schreibungen und Abbildungen evident; ebenso wie es evident

ist, dafl diese Konglorueratbank sich nicht in i hrer j
etzigen

Lage und unter den jetzigen Bedingungen gebildet haben kann,

sondern daB sie vor der Faltung gebildet sein mufl.

Es ist im iibrigen sehr lehrreich, die verschiedenen Ab-

bildungen Wahnschaffes, Frechs, nochmals Wahnschaffes und
die letzten Zeichnungen von mir miteinander zu vergleichen

und daraus zu erseheu, wie verschiedenartiges Aussehen dieselben

Falten im Laufe der Zeiten annehmeu, und wie aufJerordentlich

verwickelt die Zusamnienfaltung und Verquetschuug dieses Kom-
plexes von Kreide, Tertiar und Diluvium gewesen ist.

Vor kurzem hat v. Lfnstow 1

)
gezeigt, dafi die Buchheide, an

deren auJ3erstem Westrand Finkenwalde liegt, ebenso wie das

auf dem andern Oderufer gelegene Wahrsowplateau eine typische,

sehr machtige Endmorane ist, ein Nachweis, der fur jeden, welcher

glaciale Formen kennt und beurteilen kann, schlechthin iiber-

zeugend ist.

Die Schroffheit der Gelandeformen, die Tiefe und Steilheit

der Taler, in denen jetzt keinerlei Gewasser mehr laufen, die

Machtigkeit' der jungglazialen Aufschiittung und nicht zuletzt

die GroBartigkeit der glacialen Schichtenstorungen, alles das

sind Kennzeichen, wie wir sie sonst nur in t)
Tpischen End-

moranen nnden, in Gebieten, in denen der Eisrand sehr lange

gelegen hat und besonders intensive Druckwirkungen zustande

brachte.

]
) v. Lihstow: Die Entstehung der Buchheide bei Stettin. Jahrb.

Pr. Geol. L.-A. 1914, 35, Teil I, S. 256 ff.

Manuskript eingegangen am 8. Dezember 1914.]
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Fig. 1. Grube der Zementfabrik ZiHIchow-Katkerinenliof bei Finkenwalde (Nord-

seite); liriks ist hier der rechte Teil der Abbildung Textfigur 2 noch erkennbar.

Yerknetung von Kreide und verschiedenartigen Tonen mit Geschiebemergel und
Diluvialsand. 67 m tief.

Fig. 2. Grube der Zementfabrik Ziillchow-Katberinenhof bei Finkenwalde (West
seite); Mittlere Abbausohle. Vgl. Textfigur 1.

Quetschbreccie der verschiedenartigsten Tone, eingefaltet in die Kreide.
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