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Protokoll der Sitzung vom 3. Februar 1915.

Vorsitzender: Herr KllUSCH.

Der Vorsitzende eroffnet die Sitzung und gedenkt der im

Kampfe fur das Vaterland gefallenen Mitglieder:

Dr. Haniel, Diisseldorf,

Dr. RlEDEL, Braunschweig,

Prof. Dr. YOGEL, Nikolassee.

Ferner ist verstorben das Mitglied:

Prof. Dr. Fricke, Bremen.

Die Versammlung erhebt sich zu Ehren der Verstorben en.

Sodann legt der Vorsitzende die als Geschenke ein-

gegangenen Werke der Versammlung vor.

Herr C. GAGEL sprach iiber diluviale Uberschiebungen
im Gips von Sperenberg und Segeberg. (Mit einer Text-

tafel und 4 Textfiguren.)

Vor zwei Jahren hielt icb an dieser Stelle einen Vortrag

und legte die Beweise (Abbildungen und Gesteinsproben)

dafiir vor, daB in dem saigerstehenden Anhydrit und Gips

des Alberges bei Segeberg in Holstein schuppenformige, flacb-

fallende Uberschiebungen diluvialen Alters vorhanden waren,

die durch die Zwischenklemmung von Schichtpaketen
diluvialer Schichten auf den flachfallenden "Uberschiebungs-

flachen mir bewiesen zu sein schienen. Reichlich die Halfte

meines damaligen Vortrags war dem Nachweis gewidmet, daB

diese auf den flachfallenden Uberschiebungsflachen ein-

geklemmten Schichtpakete (geschichtete Sande und Ton-

mergel, diluviale Konglomerate und Breccien) bei annahernd
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horizontal gerichteten Bewegungen der Anhydritschuppen an

ihre jetzige Stelle gekommen sein miiBten und gar nichts

mit den auf steilstehenden Schloten und Kliiften im Anhydrit.

auftretenden Diluvialmassen zu tun hatten!

Im Anschlufi an diesen Vortrag machte Herr HESS
V. WlCHDOKFF eine Diskussionsbemerkung (a. a. 0., S. 142
bis 143\ des Inhalts, daB an dem in ahnlicher Weise auf-

tretenden Sperenberger Gipsstock keinerlei derartige diluviale

Storungen, Einpressungen oder "Uberschiebungen vorkamen,

mit der Angabe, daB auf Grund „der zahlreichen fiskalischen

Bohrungen sich hatte feststellen lassen , daB oftmals

schiefe und gewundene bzw. zahlreich gekriimmte Schlotten-

bildungen auftreten, die mit Diluvial- und Tertiarmassen er-

fiillt seien, welche das scheinbare Auftreten der Diluvial-

massen mitten im Gips erklarten, eine Erscheinung, die ganz

analog den Beobachtungen bei Segeberg zu sein scheint".

Ich babe auf diese Diskussionsbemerkung, die den Haupt-
inbalt meines Vortrages gar nicht beachtete und an allem,

was ich festgestellt hatte — auch an den Segeberger mit

Diluvium erfiillten Schlotten — vollig vorbeiging, deshalb

damals nicht weiter geantwortet, da ich auch Sperenberg da-

mals nur sehr fliichtig kannte.

Inzwischen habe ich Sperenberg zweimal genauer besichtigt

— einmal zusammen mit meinem Kollegen P. G. KkaUSE —
und habe zu meiner groBten Uberraschung festgestellt, daB bei

Sperenberg sehr ahnliche Verhaltnisse wie bei Segeberg vorliegen,

und daB die Angaben des Herrn HeSS V. WlCHDORFP vollig

unzutreffend sind. Auch dort bei Segeberg kommen ungewohn-
lich schone und deutliche, annahernd horizontale Uber-

schiebungsflachen in dem diinnbankigen bzw. diinngeschichteten

Gips vor, auf denen 5— 12 m machtige Gipsmassen mit pracht-
voll glatt und eben geschliffener Unterflache (siehe

Fig. 1) iiber die tiefer liegenden Gipsmassen iibergeschoben sind,

ebenfalls unter Zwischenklemmung von 1— 3 Finger- starken

Schichten von Quarzsand, sehr unreiner bituminoser Braun-

kohlen(?)-substanz und von kalkfreiem Diluvialsand. Es ist

ganz offensichtlich und ohne Diskussion im AufschluB klar, daB

diese annahernd horizontalen Uberschiebungsfugen nicht von
oben, von hier jetzt gar nicht beobachtbaren steilstehenden

Schloten aus, mit dem tertiaren und diluvialen Material infiltriert

sind; zum UberfluB findet man stellenweise noch eine sehr deut-

liche Reibungsbreccie aus schuppigem Gips und bituminosem

Braunkohlen(?)material mit Quarzsand auf diesen Uberschiebungs-

fugen eingeklemmt. Diese gequetschte Breccie aus schuppigem
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Gips mit schwarzem, bituminosen Material und Quarzsand

unterscheidet sich aufs deutlichste von dem reinen, grob-

kristallinen
,

speerformigen Gips, der in so regelmaBigen,

diinnschichtigen Banken auftritt. Herr Geh.-Rat ZlMMEKMAXX
machte mich freundlichst darauf aufmerksam, daB diese

schwarzen, bituminosen Massen nicht notwendig Braunkohlen-

material sein miiBten, sondern ev. auch aus aufgearbeitetem

Salzton stammen konnten, und daB besonders die gestorten,

verruschelten Zechsteingipse manchmal derartig schwarze Massen

enthielten. Sollte sich das permische Alter der schwarzen

bituminosen Massen, die ubrigens mit dem Gips nicht fest

verwachsen sind, sondern sich abspiilen lassen, erweisen lassen,

so wurde das Auftreten derartiger aus dem Salzton stammender
Massen 80 m iiber der Unterkante des Gipses ebenfalls ohne

weiteres eine intensive Schuppenbildung beweisen. Un-
abgerollte Quarzkristalle — Saulen mit Dihexaeder-Endigung
— die als Reste aufgeloster Zechsteinanhydrite charakteristisch

sind, sind jedenfalls nicht darin zu finden und der stark

abgerollte Quarzsand ist jedenfalls tertiar!

Die Unterflachen der iiberschobenen Schuppen, die sich jetzt

in mindestens drei von den vorhandenen fiinf Briichen mit aller

Sicherheit nachweisen lassen, sind vollig glatt und eben und

unterscheiden sich aufs deutlichste von den ganz unebenen,

zum Teil wulstigen Schichtflachen im strahlig-kristallinen

Gips, die naturgemaB auch fest miteinander verwachsen sind,

wahrend an den Uberschiebungsflachen ' wegen der dunnen

Sand- usw. Zwischenlage keinerlei Zusammenhalt vorhanden ist.

Diese. Uberschiebungsflachen sind deshalb auch besonders

schon an alt en, lange verlassenen Stellen der Briiche zu

beobachten, wo sie weit vorspricgend iiber weggearbeiteten

bzw. herausgefallenen, tieferen Partien hervortreten, so daB man
die vollig ebene, glatt gescheuerte Unterflache der iiber-

schobenen Schuppen sehr genau beobachten kann, und die

gegenteilige Behauptung des Herrn HESS V. WlCHDORFF, daB

derartig flache Uberschiebungen in Sperenberg nicht vor-

kommen, ist angesichts dieser so besonders auffallenden und

gar nicht zu iibersehenden Erscheinungen schwer ver-

standlich! Die Uberschiebungsflachen sind die Stellen, die

m. E. ganz zuerst den Blick des Beobachters auf sich lenken!

(siehe Fig. 1 u. 2) — wenigstens ist es P. G. KRAUSE und

mir so gegangen! Der einzige Unterschied zwischen Speren-

berg und Segeberg ist der, daB die Schichtung in Sperenberg

ganz flach 5— 12° (nach NW?) fallt (Fig. 2) — ich habe mit

Sicherheit nur Schichtung gesehen, die von dem See und von
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der Richtung der Vormittagssonoe fortfallt, wahrend V. KlODEX
friiher 1828 sattelformige Schichtung angibt, die teils NO, teils

SW fallen soil, welches letztere jetzt jedenfalls nicht mehr zu

sehen ist — daB also die Uberschiebungsflachen die Schicht-

flachen in ganz spitzem Winkel schneiden (siehe Fig. 2),

wahrend in Segeberg diese Uberschiebungsflachen quer durch

die saigerstehende Schichtung durchgehen.

Es ist nun sehr interessant, daB diese im Gips einge-

klemmten Tertiar- und Diluvialmassen nicht nur iiber Tage

zu beobachten sind, sondern auch vor etwa 80 bis 50 Jahren

bei den alteren fiskalischen Bohrungen gefunden wurden, bei

denen mehrfach angegeben ist, daB „Sand, Tonmergel, Kohlen-

letten „auf Kliiften" beobachtet sind. — Die allererste

Bohrung wurde sogar eingestellt, weil sie auf Diluvialsand

traf. Von den steilstehenden, breiten Schlotten, die, mit

Tertiar- und Diluvialmaterial erfullt, friiher von mehreren

Beobachtern in Sperenberg beobachtet worden sind, habe ich

jetzt mit Sicherheit nichts mehr feststellen konnen; sie sind

jetzt offenbar abgebaut bzw. verstiirzt. Der eine Bruch steht

auch jetzt yoII Wasser und ist unzuganglich.

In den im Archiv der Kgl. PreuB. Geol. Landesanst. auf-

bewahrten, liickenhaften Bohrregistern der Bohrungen II und III,

deren Angaben offenbar yon einfachen Bohrmeistern herriihren,

ist nur angegeben, daB bei Bohrung II in 56, 84 und 92 m
Tiefe „Sand, Tonmergel und Kohlenletten auf Kliiften", bei

Bohrung III von 82,3— 111,5 „Gips mit Sand auf Kliiften"

auftreten; es ist da nichts iiber Zahl, Richtung, Yerlauf und
Beschaffenheit dieser Kliifte angegeben, und worauf die ganz

detaillierten Angaben des Herrn HESS V. WlCHDORFF iiber die

„oftmals schiefen und gewundenen, nach unten zu aber viel-

fach nahezu senkrecht verlaufenden Schlotten bzw. auf die

zahlreichen gekriimmten Schlotten bei Bohrung II" zuriick-

gehen, habe ich nicht ermitteln konnen — in der ganzen

mir zuganglichen Literatur ist nichts dergleichen zu finden.

Die einzigen von einem zuverlassigen Geologen durch-

gearbeiteten Tiefbohrungen von Sperenberg sind die fiskalischen

Bohrungen IV bis X, die Herr Geh.-R. Zimmermann seinerzeit

bearbeitet hat, und ich bin Herrn Kollegen ZlMMERMANN zu

lebhaftem Dank verpflichtet, daB er mir gestattet hat, die

Resultate seiner sehr genauen , bisher unveroffentlichten Be-

arbeitungen durchzusehen und, soweit sie fur meine hier vor-

liegenden Betrachtungen in Frage kommen, zu verwerten und
zu veroffentlichen.

In diesen sie'ben Bohrungen, die Diluvium, Tertiar, Rot,



Mittleren und Unteren Buntsandstein uud Zechstein durchbohrt

haben, ist, abgesehen Yon zahlreichen im bzw. unter dem
Tertiar auftretenden Diluvialmassen , nichts von fremdem

Material, weder im Buntsandstein noch im Zechstein, gefunden;

die Bohrungen sind in den verschiedensten Bichtungen , in

1— 1,5 km Entfernung vom Gipsstock, angesetzt und zum Teil

ebenfalls iiber 1000— 1263 m tief, und auf ihrer Grundlage

sind die nebenstehenden Profile konstruiert (Fig. 3. u. 4). Bei

Krummer See N

X :
I UL JT

i273m

Fig. 3.

Profil darch den Sperenberger Salzstock vod N nach S

durch die Bohrungen X, I, 111, IX. — Mafistab 1:25000.

So + Sm H- Su = Buntsandstein,

Naj = jiingcres Salz,

H.A. == Hauptanhydrit,

T bzw. BT = Braunkohlentertiar,

D — Diluvium,

(betreffs Bohrung IX ist Fig. 5 (S. 20) zu vergleichen!)

den Bohrungen IY, V, VII, VIII, IX und X ist der Einfallswinkel

der Schichten an den Bohrkernen direkt beobacbtet, bei

Bobrung VI auf Grund des Verhaltnisses der tatsachlich be-

obacbteten und der wahrscbeinlich richtigen Schichtenmacbtig-

keit konstruiert.

Es hat sich nun gezeigt, daB im allgemeinen in Sperenberg

die Machtigkeiten von Buntsandstein- und Zechstein-Schichten

(rote Zechsteinletten Z0 3 ,
Hauptanhydrit, Salzton) iiberraschend
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genau mit den . entsprechenden Schichten von Riidersdorf

iibereinstimmen (siehe den von ZiMMERMANN bearbeiteten Trias-

Zechsteinanteil der Erlauterungen zu Blatt Riidersdorf.) Der
Hauptanhydrit ist mit 36,8— 37,6— 41,5 bis rund 42 m in

vier Bohrungen getroffen; in einer Bohrung, in der offenbar

besondere Yerhaltnisse (viel Dol omiteinlagerungen etc.) vor-

liegen, ist er rund 73 m machtig. In dem iiber dem Haupt-
anhydrit liegenden jiingeren Steinsalz, bzw. zusammen mit

diesem, komnien noch 9,5 — 18— 21,5— 25— 29 m Anhydrit-

banke vor, so daB die Gesamtinachtigkeit der iiberhaupt be-

obachteten Anhydritmassen rund 46—56—71— 71,5 m, in dem
einen erwahnten Bohrlocb bis 94 m betragt. Mit welchen

dieser in den sieben Bohrungen gefundenen Anhydritmassen

der iiber Tage sichtbare Gips zusammenhangt , bzw. woraus

dieser entstanden ist, ist furs erste vollig ratselhaft.

Besonders auffallig ist an dem iiber Tage sichtbaren Gips

die so regelmaBige, diinne, gleichmafiige Schichtung und die

strahlig-speerformigen Krystalle des Gipses, der nach meiner

eigeuen Kenntnis mit dem Gips von Segeberg und Liineburg

und nach iibereinstimmendem Urteil aller anderen Beobachter

auch mit den thiiringischen und Harzer Zechsteingipsen so gar

keine Ubereinstimmung zeigt und daher oft mit tertiaren Gipsen

verglichen wurde. Yon den drei ersten fiskalischen Bohrungen,

die unmittelbar im Gips angesetzt waren, bzw. nur Gips (und

keinen Buntsandstein und Zechsteinletten) trafen, liegen leider

keine Proben der tieferen Gips- bzw. Anhydritmassen vor —
er soli z. T. blaulich und kornig gewesen sein.

Der obenein massige und ungeschichtete Hauptanhydrit

konnte nach den oben mitgeteilten Machtigkeiten nur hochstens

57— 72 m Gips liefern, wenn die ganze Yolumvermehrung
durch Wasseraufnahme sich in Machtigkeitszunahme umsetzte,

wahrend die Bohrung I mitten im Gipsstock rund 100 m Gips

ergeben hat — sie ist an der Sohle des Gipsbruches angesetzt

gewesen

!

Die Anhydrite, die in Yerbindung mit dem jiingeren Salz

zwischen Zechsteinletten und Hauptanhydrit liegen, konnen fur

die Bildung dieses so sehr regelmaflig geschichteten und reinen

Sperenberger Gipses m. E. nicht gut in Frage kommen, schon

aus dem Grunde nicht, weil sie meistens in Yerbindung mit

erheblichen, roten Tonen und Letten vorkommen, die weder

iiber Tage noch in den Bohrlochern beobachtet sind ;
— man

wird also fur das Ursprungsgestein des Sperenberger Gipses

doch wohl auf den Hauptanhydrit zuriickgreifen mlissen, wenn
die Umwandlung des massigen, ungeschichteten Hauptanhydrits

2
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in den schon geschichteten Speergips zunachst auch schwer
verstandlich ist und der Salzton darunter nicht gefunden ist.

Ob dieser rund 100 m machtige Gips von Sperenberg in

seiner ganzen Machtigkeit etwa als Gipshut, entstanden aus

den Anhydritschniiren des alteren Salzes
,

gedeutet werden
kann, erseheint mir hochst zweifelbaft. Was fiir Salzmassen

miiBten dabei aufgelost sein, wenn die darin entbaltenen

Anbydritscbniire 100 m Gips bilden sollen?

In jedem Fall scbeint sicb nun aber daraus zu ergeben,

daB der Sperenberger Gips nicht in seiner ganzen Masse
einbeitlicb sein kann, sondern ebenso wie iiber Tage auch

unter Tage nocb schuppenformige Uberschiebungen aufweisen

muB, die diese enorme Machtigkeit yon 100 m vortauschen,

und diese Uberschiebungen unter Tage sind m. E. nun auch

erwiesen durch die in den drei ersten Bohrlochern gefundenen

„Klufte", die mit Sand, Tonmergel und Kohlenletten erfiillt

sind und ganz analog in Segeberg beobachtet sind.

Da auf den ganz flachen Uberschiebungsflachen iiber

Tage nicht nur Tertiar-, sondern auch sicher Diluvialsand, und
zwar kalkfreier, d. h. interglazial entkalkter Diluvial sand,

eingeklemmt ist, so ist es klar , dafl diese Uberschiebungen

jungdiluvialen Alters sind 1

). — Derartig auffallige, entkalkte

Diluvialsande sind jetzt iiber dem Gips nicht zu beobachten;
— soweit die allerdings zum Teil nicht mehr klaren Auf-

schliisse eine Beobachtung zulassen, liegt iiber dem Gips

direkt oder mit Zwischenlagerung normaler, kalkhaltiger Spat-

sande der zum Teil recht machtige Obere Geschiebemergel
T

der in einer Bohrung nordlich vom Gipsstock rund 40 m
machtig wird und auch sonst noch in mehreren Gruben der

Gegend schon aufgeschlossen ist. Dieses Fehlen der so auf-

falligen, kalkfreien Spatsande iiber dem Gips bei dem Auftreten

in den ganz schmalen, feinen Uberschiebungskliiften ist ein

weiteres, sehr erhebliches Argument gegen die Infiltrationstheorie

aus Schlotten und fiir Einklemmung bei Horizontalverschiebung;

zum Teil sind diese feinen, kalkfreien Diluvialsande durch

Gipszement zu einer diinnen Sandsteinbank verkittet!

DaB diese Diluvialsande an Ort und Stelle (im Gips) durch

einsickernde Tageswasser erst entkalkt sein sollen, scheint mir

dadurch widerlegt, daJ3 erstens diese horizontalen Kliifte, auf

denen sie auftreten, hoch iiber dem Grundwasserniveau liegen

J

) Ebenso wie die merkwurdigen Emklemmungen von Interglazial-

sandeu in turoner Kreide bei Liineburg; vgl. diese Zeitsehr. 1905, 57^
S. 165 u. 270.
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und gar kein Wasser fuhren; ferner dadurch, dafi alle Tage-

wasser, die bis zu ihnen etwa durchsickern , erst durch ein

sehr machtiges, kalkhaltiges Diluvium durchmiissen, also

schon vollig mit Kalk gesattigt sein nmssen, ehe sie in diese

Kliifte gelangen; endlich dadurch, daB diese kalkfreien Sande

zum Teil durch Gipszement verkittet sind, was das Gegenteil

eines Auslaugungsprozesses beweist, und dartut, daB die hierher

gelangenden Wasser keine freie Kohlensaure enthalten konnen,

sondern yollig gesattigt sein miissen.

Derartige diluviale Uberschiebungen sind aber nicht nur

im Sperenberger Gips, sondern auch in sieben von den Speren-

berger Tiefbohrungen im Tertiar beobachtet, wo, zum Teil

mehrfach iibereinander, Diluvialschichten — Geschiebemergel

und Kies nebst Gerollbanken — im bzw. unter dem Braun-

kohlentertiar vorkommen (Fig. 5, S. 20).

liber die Ursache dieser Uberschiebungen laBt sich hier

bei Sperenberg, wo der Gipsstock nicht aus dem Diluvium

heryorragt wie bei Segeberg, nichts Bestimmtes sagen. — Diese

"Uberschiebungen, die die ganz flachfallenden Gipsschichten

noch flacher yerschoben haben, konnten hier sehr wohl nur

durch Eisdruck bewirkt sein, wenigstens scheint mir eine

tektonische Ursache hier nicht unbedingt erforderlich zu sein
f

besonders da nordlich yom Gipsstock eine rund 40 m
machtige Morane liegt!

Sehr auffallig ist bei diesen Sperenberger Bohrungen, daB

bis auf eine Ausnahme (Bohrung IX, 126,3— 228 m) das

ganze Braunkohlen- Tertiar mehr oder minder kalkhaltig ist,

und zwar sowohl die Sande wie die Letten, was eine in Nord-

deutschland yollig unerhorte Erscheinung und sicher sekundar

ist. Wie diese Kalkinfiltration so yerschiedenartiger, zum Teil

liber 100—150 m machtiger Braunkohlenschichten moglich

und entstanden ist, ist mir zunachst yollig ratselhaft. —
Verunreinigung der Proben durch das Bohryerfahren kann bei

dem MiBverhaltnis der zum Teil ganz schwachen Diluvial-

schichten und der zum Teil sehr machtigen Tertiarschichten

und bei dem Auftreten kalkhaltiger Tertiartone und Letten

m. E. nicht in Frage kommen.
Bei der Bohrung, die die am tiefsten eingebrochene

Buntsandsteinscholle gefaBt hat, (IX), liegt zwischen Braun-

kohlentertiar und Buntsandstein noch eine Lage mariner, glau-

konitischer, foraminiferenfiihrender Aittertiartone noch un-

bestimmten Alters.

Worauf die anderen Detail - Angaben des Herrn HESS
V. WlCHDORFF, insbesondere in dem yon ihm a. a. 0., S. 142

9*
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gezeichneten Profil, beruhen, ist ebenfalls nicht ersichtlich,

insonderheit die Tertiarlagerung und seine Angabe, daB „der

Salzspiegel ganz gleichmaBig in der Hohe der anlagernden

Buntsandsteinschichten liegt". Wie aus beigefugten, genau

maBstablich gezeichneten Bohrprofilen (Fig. 3 u. 4, S. 15, 16)

hervorgeht, liegt der „ Salzspiegel" unter dem Gipsstock in

— 42 bis — 48 m NN, die Buntsandsteinschichten der Tief-

bohrungen ragen aber nur bis zu — 90 bis — 194 m NN auf,

ihre Oberkante liegt also 50—150 m tiefer als der „ Salzspiegel".

Um nun zum Schlusse nochmals auf die ahnlichen Ver-

haltnisse des Segeberger Anhydritstockes zuruckzukommen,

so hat GRIPP 1

) die von mir hervorgehobene Unmoglichkeit,

daB die auf den flachfallenden Kluftflachen eingeklemmten

geschichteten Pakete von diluvialem Sand und Tonmergel,

sowie von kalkhaltigem Diluvialkonglomerat nicht durch

seitliche Einschwemmung (Infiltration) entstanden und an

ihren jetzigen Platz gekommen sein konnten, bezweifelt und
diese Entstehung der eingeklemmten Schichtpakete durch seit-

liche Einschwemmung sogar fur hochstwahrscheinlich erklart

(S. 49—50). Ich mochte demgegeniiber eine Zeichnung bringen,

die ich von der Kluftflache in der Nordwand des tiefsten

Teiles des Gipsbruches neben dem neuen Aufzug hergestellt

habe, wo die Kluftflache bei unregelmaBig welligem Ost-West-

verlauf ungefahr 15— 20° nach N einfallt und gr6J3tenteils mit

Diluvialsand erfullt ist, in dem stellenweise fingerstarke, 1

j2
— 3

/4
m

lange Gipsplatten eingeschaltet sind (nicht etwa sekundar

ausgeschiedener , sondern reiner, dichter Gips). Diese Kluft,

die im allgemeinen nur 1—2 fingerstark ist, erweitert sich an

einer Stelle bis auf Handbreite und ist hier mit einem sehr

feingeschichteten 16maligen Wechsel von braunem fetten Ton-

mergel und feinem Diluvialsand erfullt (Fig. 6). Diese Sand- und
Tonschichten fallen reichlich 25— 30° steil nach Westen ein

und sind windschief verbogen; rechts und links von ihnen ist

die Spalte nur mit groberem Diluvialsand erfullt, 10 m davon

liegen in dem Diluvialsand die diinnen Gipsplatten mitten drin

!

Die Spalte setzt durch einen auffallend klotzigen, ganz

unregelmaflig zerkliifteten Teil des Gips-Anhydritstockes durch.

Die Wand war sehr unregelmaBig abgebaut und sehr uneben,

so daB man das Einfallen der Kluft unter etwa 20° nach N
sicher beobachten honnte. Ich meinenteils gestehe, daB ich

!
) Kahl Gripp: Uber den Gipsberg von Segeberg und die in

ihm vorhandene Hohle. Jahrb. der Hamburg. Wissenschaftl. Anstalten

1912, XXX, 6. Beiheft.
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es fur eine physikalische Un-
moglichkeit halte, daB diese

feingeschicliteten Sande und
Tonmergel, so, wie sie lie-

gen, „eingeschwemmt" sind,

sondern sehe nur die Mog-
lichkeit, sie als Rest einer

abgerissenen, erheblich weit

verschleppten Scholle frem-

den Materials zu halten, die

eben bei der Verschiebung

der Anhydrit-Gipsschuppen

hierhergebracht
,

aufgerich-

tet und eingeklemmt ist.

Sande und Tonmergel pflegen

sich horizontal, nicht unter

Winkel von 20—30° ab-

zusetzen! Und sind endlich

die auf derselben Spalte

o daneben,
a g r o b e n

3 II

.2 ^'-3

.§ i

mitten lm
Sand liegen-

den Gipsplatten auch „ein-

geschwemmt" ? — Mir er-

schienen sie ebenso als los-

gerissene, weit verschleppte

Fremdkorper (abgescheerte

Schichtstucke) , wie das

Paket von Sand- und Ton-

mergeln, und scheinen mir

ebenso die erheblich eSeiten-

(„ Horizontal") Bewegung
der uberliegenden Schuppe

zu beweisen.

Gripp will die Spalten

auf unregelmafiige He-

bung des Anhydritstockes

in diluvialer und postgla-

zialer Zeit zuriickfiiliren

;

in die so aufgerissenen

Spalten soil das diluviale

Material eingeschwemmt
sein, und diese Spalten sollen sich bei fortschreitender

unregelmafliger
haben.

Hebung wieder zum Teil geschlossen
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Mir scheint darin eine sehr bemerkenswerte Annaherung
an die von mir verfochtene „tektonische

u Entstehung der

Kliifte und Uberschiebungen zu liegen.

1st diese andauernde, bis in postglaziale Zeit fortdauernde

Hebung des Anhydritstockes, die diesen 60 m liber seine Um-
gebung gehoben bat, nicht „tektonisch"? — Dann weiB ich

nicht, was man dann iiberhaupt noch unter tektoniscb oder

gebirgsbildend verstehen soil!

DaB ich bei meiner Bezeichnung als „tektonische
w Uber-

scbiebung nicht an alpine Deckenverhaltnisse mit 60— 120 km
Horizontalschub gedacbt babe, ist docb selbstverstandlich,

sondern dafi sich die ganzen Vorgange innerbalb des Sege-

bergers-Stipsdorfer Anhydritvorkommens abgespielt baben.

Sodann aber bat Gripp bei seiner Erklarung nicht das

Yorkommen von Tertiarsand (und Tertiarton) und die von so

zuverlassigen Leuten wie BRUHN und vor allem FoRCHHAMMER
festgestellte mehrfache Wechsellagerung von Gips bzw. Anhydrit

und Geschiebemergel beachtet, die ich doch wohl geniigend

betont habe, und die FoRCHHAMMER, einen der geistreichsten

Geologen und zuverlassigsten, kritischsten Beobachter, zu der

Hypothese von dem diluvialen Alter des Segeberger Gipses

gebracht haben. Wo ist der Tertiarsand hergekommen, der

hoch oben im Gipsstock erheblich iiber der jetzigen diluvialen

Landoberflache im Gips drinsteckt? Geschiebemergel endlich

entsteht doch nicht durch „seitliche Einschwemmung" , und
diese mehrfache Wechsellagerung von Anhydrit und Geschiebe-

mergel reicht in grofie Tiefe und bis dicht iiber das Salz!

Mir scheint also erwiesen, daB hier bei Stipsdorf-Segeberg

durch gebirgsbildende Vorgange, die wir im speziellen noch

nicht erkennen und erklaren konnen — nicht aber durch Eis-

schub — innerhalb des Anhydritstockes sehr erhebliche, un-

regelmafiige Yerschiebungen stattgefunden haben, die jedenfalls

an vielen Stellen eine sehr wesentliche horizontale Komponente
gehabt haben miissen, so daB dabei abgescheerte Anhydritplatten,

Tertiar und diluviale Schichtpakete, kalkhaltige Diluvial-

konglomerate, Tonmergel und Geschiebemergel auf den Uber-

schiebungsflachen eingeklemmt wurden.

DaB derartige, sehr erhebliche seitliche Yerschiebungen

innerhalb des ganz zerstiickelten und von sehr zahlreichen

horizontalen und steilstehenden Kliiften durchzogenen Anhydrit-

stockes stattgefunden haben miissen, ergibt sich auch aus dem
umlaufenden Streichen der Anhydritschichten, das oft ganz
abrupt wechselt und durch alle Grade der Windrose geht —
es ist vollig unmoglich, hier eine steilstehende Falte, Sattel
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oder sonst etwas zu konstruieren, was den Wechsel des

Streichens erklart.

Urn endlich noch auf das durch Ca Co 3 (nicht durch Gips)

verkittete Diluvialkonglornerat bzw. auf die ebenso verkittete

Reibungsbreccie zu kommen, die aus Diluvialmaterial und

permischen Material 'bestehen, so ist deren Bildung an ihren

jetzigen Stellen mitten im Gips und hoch iiber der diluvialen

Landoberflacbe ebenfalls vollig unverstandlich. Die Stelle, wo
die Breccie nach GRIPP ganz steilstehend anstehen soil, habe ich

leider weder friiher noch spater gesehen und finden konnen, sie

mufl nur ganz voriibergehend siclitbar gewesen und schon wieder

verschiittet sein. Die Konglomerate und Sandsteine, die sich

innerhalb des Anhydritstockes auf den Spalten gebildet baben,

sind durcb Gips verkittet, nicbt durcb koblensauren Kalk,

und die durcb Kalk Yerkitteten Konglomerate bilden sich nach

meiner Kenntnis nur an Stellen, wo sebr reichliches, sebr stark

kohlensaurehaltiges Wasser in stark kalkbaltigen Scbicbten

zirkuliert, also in der Nahe des allgemeinen Grundwasser-

standes, unter erbeblicb macbtigen, kalkbaltigen Diluvial-

scbicbten, nicbt oben auf einem Anhydritberg. Die steilstebende,

von Gripp beobacbtete Konglomerat- bzw. Breccienbank, die

er als verkittete Einsturzbreccie (Scblotausfullung) deutet (die

icb leider nicbt geseben babe), kann sicb also nacb Lage der

Dinge da, wo sie nacb der Bescbreibung jetzt liegt — ziem-

licb bocb am Berge — aucb nicbt gebildet baben, sondern

mufi aucb scbon erbeblicb geboben und verscboben sein.

Gerade der Umstand, dafl auf den Horizontalfugen zum
Teil durcb Gips verkittete Sandsteine, und an an deren Stellen

durcb Kalk verkittete Diluvialkonglomerate mit permiscbem

Material (Raubwacken) vorkommen, beweist, dafi beides ganz ver-

scbiedene Dinge gauz verscbiedener Herkunft sind; die ersteren

sind an Ort und Stelle gebildet, die anderen sind ortsfremd und

ebenso wie Tertiar, Gescbiebemergel und die Scbicbtpakete von

Tonmergel und Sand von wo anders ber durcb die Uberschie-

bungsbewegungen der Scbuppen bergebracbt und eingeklemmt.

Der wesentlictiste Unterscbied zwiscben Segeberg und

Sperenberg scbeint mir darin zu liegen, daB das, was icb als

"Oberscbiebungsflacben ansebe, bei Segeberg wellig und oft

windscbief verbogen ist, wabrend die Uberscbiebungsflacben

bei Sperenberg ganz eben und glattgescbeuert sind und dafi

die Yerbaltnisse bei Segeberg Eisscbub als Ursacbe der Hori-

zontalverscbiebungen ausscblieBen, wabrend bei Sperenberg diese

Ursacbe der Horizontalverscbiebung wenigstens moglich b^w.

vielleicbt wabrscbeinlicb ist.
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Zur Diskussion sprechen die Herren BEYSCHLAG, Zimmer-
BfANN I, HESS YON WiCHDOKFF und der Vortragende.

Herr BEYSCHLAG- bemerkte folgendes: Der Gipsstock

tou Sperenberg ist em typischer Gipshut, wie ihn die Salz-

aufpressungshorste Norddeutschlands und namentlicli Hannovers
ausnahmslos zeigen. Es ist unzulassig, seine Machtigkeit mit

derjenigen des Hauptanhydrits oder der andern Anhydrite der

Jungeren Salzfolge zu vergleichen, da er aus der Kumulation

der Anhydritschnure des aufgepreBten Alteren Steinsalzes ent-

stand. Die gegenwartige Schichtung ist Eolgewirkung der

Auflosung des Salzes und Wiederausfallung des Gipses und
ferner der Aufpressung, der die Salzablaugung am Salzspiegel

folgte. Die gleiche deutliche Schichtung zeigen viele Gipshiite,

namentlicli an der Basis, z. B. in Hohensalza, wo der Gipshut

durch Bergbau erschlossen war. Der flachkuppelformig gewolbte

Bau ist Folgewirkung der Aufpressung. Der ganze Gipsstock

oder Gipshut ist you zahlreichen Querkluften durchzogen, in

die diluviales Material eirigeschw^emmt wurde. Von da gelaugte

es in die Horizontalkliifte und Schichtfugen. Durch das Regen-

wasser wurde hier der etwa Yorhandene Kalkgehalt der

dikmalen Bildungen ausgewaschen.

Die Akten liber die grofie fiskalische Bohrung bei Sperenberg

registrieren zahlreiche beim Bohren angetroffene , mit Saud
gefiillte Kliifte, aus denen der Sand massenhaft durch das

auftreibende Wasser in den BohrlochsYorschacht gespiilt

wurde.

Die Yon Herrn Gagel als IJberschiebungsuachen an-

gesprochenen Schicht- und Kluftflachen sind daher keines-

wegs solche, sondern alltagliche Erscheinungen in jedem

Gipshut.

Herr H. HESS YON WICHDORFF weist darauf hin,

daB in dem Gips- bzw. Anhydritstock bei Segeberg in Holstein

im Jahre 1913 eine ungefahr 900 m lange Hohle 1

) entdeckt

worden ist, deren Yorhandensein die Yon ihm bereits Yor ihrer

Auffindung geauBerte Ansicht zu bestatigen scheint, daB es sich

bei den sog. „Uberschiebungsflachen" Gagels um diluYiale

Ausfiillungen Yon flacheren Teilen gewundener Schlotten im
Gipsstock handelt. "Weiter macht er darauf aufmerksam, daB

l
) K. Gripp: Uber den Gipsberg in Segeberg und die in ihm

vorhaDdene Hohle. (Jahrb. d. Hamburg. Wissenschaftl. Anst. XXX.
Hamburg 1913.)
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an der Ostwand in der Hohle der Plattendolomit unter ahnlichen

Yerhaltnissen in der Tiefe ansteht, wie dies an der Oberflache

von alteren Autoren beschriebeu ist — ein Umstand, der eben-

falls gegen die Annahme von vorhandenen Uberschiebungen

zu sprechen scheint. Auch bei Sperenberg handelt es sich,

wie bereits in der Sitzung vom 5. Marz 1913 ausgefiihrt l

) ,

wohl gleichfalls um hohlenartige Schlotten im Gips, die nach-

traglich mit nachgeruschtem Tertiar- und Diluvialmaterial

erfiillt sind.

Herr E. WERTH spracb liber das Diluvium der Um-
gebung von Leipzig mit besonderer Beriicksichtigung der

Palaolithfundstatte von Markkleeberg. (Mit 5 Textfiguren.)

Das Leipziger Diluvium hat in den letzten Jahren

durch die schonen Palaolithfunde von Markkleeberg ein

besonderes Interesse und eine erhohte wissenschaftliche Be-

deutung gewonnen. Neben Weimar diirfte Markkleeberg heute

als die ergiebigste palaolithische Station im Gesamtgebiete

der nordeuropaisch-skandinavischen (diluvial en) Yergletscherung

zu gelten haben.

An Versuchen, das geologische Alter der Markklee-

berger Fundschichten zu bestimmen, hat es nicht gefehlt.

R. R. Schmidt 2

) verlegte die Funde in das letzte Interglazial.

Da er bei dieser Bestimmung jedoch von der falschen Yoraus-

setzung ausging, dafl dieselben aus den (von Geschiebelehm

iiberlagerten) Sanden und Schottern der „Grube hinter der

Schule" in Markkleeberg stammen, diese Sande und Schotter

aber wirklich niemals Artefakte geliefert haben und iiberdies

ganz zweifellos als praglaziale bzw. miocane 3
) Sande auf-

zufassen sind, so eriibrigt es sich, naher auf diese Ansicht ein-

zugehen. Uberdies hat sowohl F. WlEGERS 4
) wie C. GaGEL 5

)

die SCHMIDT sche Altersbestimmung zuriickgewiesen und die

Funde dem vorletzten Interglazial bzw. einem alteren Inter-

stadial (Gagel) zugezahlt.

J
) H. Hess von Wichdorff: Uber den Gips- und Salzstock bei

Sperenberg. (Diese Zeitschrift 65, 1913. Monatsberichte S. 141— 143).
2
) R. R. Schmidt: Die diluviale Yorzeit Deutschlands. Stuttgart

1913, S. 98.
3
) Sektion Liebertwolkwitz-Rotha der Geolog. Spezialkarte von

Sachsen.
4
) Wiegers: Uber das Alter des diluvialen Menschen in Deutsch-

land. Diese Zeitschr., Jahrgang 1913, Monatsber. 11.
5
) Geologisches Ceotralbl., XX, 1914, S. 449; ferner Naturw.

Wochenschr., 1913, S. 417-420.
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K. H. Jacob ist geneigt 1

), die Schichten auf Grund der

palaontologischen Untersuchung der Fossilienschliisse durcli

SCHLOSSER-Munchen und der Bestimmung der Artefakte als

Mousterien ebenfalls in die letzte Interglazialzeit zu ver-

legen. In seiner letzten abschlieBenden, von dem um die

Bergung und Konservierung der Markkleeberger Funde sehr

verdienten Leipziger Volkerkunde- Museum herausgegebenen,

Abhandlung betrachtet JACOB allerdings die geologische

Altersfrage der Fundstiicke noch keineswegs als gelost und
will ihre Klarstellung weiteren Untersuchungen iiberlassen.

Zu dieser Zuriickhaltung veranlaBte ihn wohl Yornehmlich

das Ergebnis seines geologischen Mitarbeiters GaBERT, der

die Markkleeberger artefaktefiihrenden Schotter zwischen die

erste und zweite Vereisung der Leipziger Bucht'2), d. h. also

wiederuni in das yorletzte Interglazial, verlegt.

Diese mangelnde Ubereinstimmung in den Ergebnissen

der Bearbeiter der ausgezeichneten , im Herbst des letzten

Jatires erschienenen Monographie iiber das Markkleeberger

Palaolithikum mag es rechtfertigen , wenn ich im folgenden

von neuem das geologische Alter des fur die Vorgeschichte

des Menschen sicher noch sehr wichtig werdenden Fundpunktes

festzulegen suche.

Bei der Bestimmung des Alters einer diluvialen Ab-
lagerung in unseren Breiten haben wir uns zwei Fragen vor-

zulegen und zu beantworten: 1. Handelt es sich um eine

glaziale oder um eine interglazial e Bildung, und 2. welche

von den fur die betreffende Gegend anzunehmenden Eiszeiten

oder Interglazialzeiten liegt im gegebenen Falle vor? Fur

die Beantwortung der ersten Frage sind die Struktur und

der petrographische Charakter der fraglichen Ablagerung sowie

die Fossilfuhrung derselben in erster Linie von Bedeutung.

Die zweite Frage erfordert zu ihrer Beantwortung einen Yer-

gleich mit den diluvialen Bildungen der weiteren Umgebung
des Fundplatzes und die Feststellung der Beziehungen der

fraglichen Ablagerung zu bekannteren, ihrem geologischen

Alter nach eindeutig festgelegten Bildungen.

Die Markkleeberger altpalaolithischen Artefakte liegen

J
) K. H. Jacob: Palaolithische Funde aus Leipzigs Umgebung.

Prahistorische Zeitschr. Ill (1911), S. 116-122. Derselbe: Das Alter

der altpalaolithischen Station Markkleeberg bei Leipzig. Prahistorische

Zeitschr. 1913, S. 331—339. Derselbe und C. Gabekt: Die altsteinzeit-

liche Fundstelle Markkleeberg bei Leipzig. Veroffentl. d. Mus. f. Volker-

kunde zu Leipzig, Heft 5, 1914.
2
) a. a. 0. S. 92.
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eingeschlossen in — zwar im ganzen horizontal, im einzelnen

jedoch recht unregelmafiig geschichteten — Schottern am
rechten Gehange des heutigen PleiBe-Tales, wenig siidlich

von Leipzig. Die Schotter entsprechen, wie das durch die

Kartenaufnahmen der Kgl. Sachsischen Geolog. Landesanstalt 1

)

festgestellt worden ist, dem Zuge eines alten, mit der Elster

vereinigten PleiBelaufes und werden als altdiluviale , fluvio-

glaziale Elster- (PleiBe-) Schotter bezeichnet. Sie fiihren in

hervorragender Menge aus unteroligocanen Kiesen stammende
weiBe Quarze, daneben noch 12— 15 Proz. anderweite Gerolle

siidlicher Herkunft, namlich Porphyre, Porphyrite, Kieselschiefer,

Grauwacke, Buntsandstein und Phyllit, sowie endlich 3 bis

5 Proz. nordische bzw. nordliche Gesteine, zumal Feuerstein.

Diese vereinten Elster- PleiBe- Schotter, die unter LoB-

bedeckung u. a. auch die Terrassentafel siidlich von Leipzig

zwischen den heutigen Talern der Elster und PleiBe bilden, er

weisen sich durch die Fiihrung nordischer Gesteine als sicher

diluvial. Daneben treten in hoheren, bis 33 m liber die

heutige Talaue aufragenden Niveaus zur Seite des Pleifletales

auch von Gesteinen nordlicher Herkunft freie Schotter oder

Sande auf, welche ebenfalls Gerolle vom Oberlauf der PleiBe

und Elster fiihren. Sie werden am besten als „ praglaziale
"

Sande bezeichnet, da sie — ohne Fossilien — in den einzelnen

Aufschliissen , ohne sichtbaren Zusammenhang mit anderen

Ablagerungen , ihrem geologischen Alter nach nicht genauer

taxiert werden konnen.

Damit waren die drei Komponenten genannt, welche in

den hier in Betracht kommenden Aufschliissen in der Gegend
siidlich von Leipzig gewohnlich ein dreiteiliges Profil bilden.

Klar aufgeschlossen beobachten wir dasselbe z. B. in der

Markkleeberg gegeniiber, auf der linken Seite des PleiBetales,

nordlich von GroJ3 - Stadteln gelegenen grofien Kiesgrube.

Unter 0,7 bis etwa 1 m LoB liegen hier in einer ungefahren

Machtigkeit von 5—6 m „Muldeschotter", die iiber kopfgroBe

und bis zu 1 m Durchmesser erreichende nordische Geschiebe

fiihren und Geschiebelehmeinschliisse zeigen; darunter folgen

einige Meter feineren, gleichmaBiger geschichteten, praglazialen

Sandes.

Was uns in dieser Grube bereits auffallt, das sind ge-

wisse UnregelmaBigkeiten in dem mittleren Teile des Profiles,

die auf Storungen in dem ruhigen Absatze der Schotter hin-

l

) Vgl. im besonderen Sektion Liebertwolkwitz-Rotha der Geo].

Spezialkarte von Sachsen und die zugehorigen ErlauteruDgen, S. 15 ff.
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Horizontale:

Schotter

Sandbank

(26 cm}

Horizontaler

Schotter

mit Feuersteir.

(92 cm)

Horizontale

Sande

Fig. 1.

Partie aus der Grube nordlich von GroB-Stadteln,

mit einem von Geschiebelehm und irogeschichtetem Kies erfiillten,

in die Basissande eingelassenen Topf.
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deuten, wie man sie so oft in glazialen Ablagerungen be-

obachtet. Fig. 1 zeigt z. B. an der Grenze vom unteren zum
mittleren Profilteile eine topfartige Aushohlung von 3

/4
bis iiber

1 m Tiefe, in der der Schotter in den unterlagernden Basissand

eingreift. Zu unterst ist der Topf mit einer etwa fufidicken

Lage von Geschiebelehm erfiillt, der sich verzahnt mit dariiber-

lagerndem ungeschichteten Schotter yon iiber
1

/2
m Machtig-

keit; dann folgt geschichteter Schotter mit Feuersteinen, dessen

Schichten sicb zunachst noch in den Topf einbiegen und all-

mahlich in horizontale Lagen iibergehen.

Fig. 2.

Stauchungspartie an der Grenze der Basissande

(Grube bei Grofl-Stadteln).

I

An einer anderen Stelle derselben Grube sieht man,
ebenfalls an der Grenze der Basissande zum Schotter bzw.

unmittelbar iiber dieser Grenze, eine iiberkippte Falte, in die

ein Zapfen von Geschiebelehm (mit Feuerstein) hineingreift

(Fig. 2). Uberhaupt ist es bemerkenswert, daB an den — auch

an sich in dem Schotter vorhandenen — Stauchungen und
Faltungeh wie anderen Unregelmafiigkeiten der Schichtung so

haufig Geschiebelehmeinlagerungen beteiligt sind.

So auch in der Grube von Markkleeberg, die die meisten

Artefakte geliefert hat. Der „Plei6eschotter" ist hier in einer

Machtigkeit von 3 bis wenig iiber 4 m aufgeschlossen und
wird von etwa 1

j2
m (35— 65 cm) Abraum, d. h. L6J3 und

Steinsohle, iiberlagert. Die praglazialen (oligocanen [nach

Gabert]) Basissande kommen nur gelegentlich in der Gruben-
sohle zum Yorschein und sind bis 3 m Tiefe nachgewiesen.
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Fig. 4.

Mit ungeschichtetem Kies erfiillte Tasche im Geschiebelehm

(Markkleeberg).
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Geschiebelehmeinlagerungen in den Schottern sind in dieser

Grube sehr haufig und kommen von zusammenhangenden, bis

gut meterstarken Banken bis zu ganz diinnen Streifen und

Schlieren, wie isolierten, unregelmaBigen Partien (Nestern), in

alien MaBenverhaltnissen vor, Taschen ungeschichteten Kieses

greifen in den Geschiebelehm ein (Fig. 3 und 4); Fig. 5 zeigt eine

iiber l
1

^ m grofle steile Falte mit Geschiebelehmeinpressung,

Feiner Sand Schotter

und

Sand

Geschiebelehm

Grober

Schottei

Fig. 5.

Aufpressung in der Artefaktengrube in Markkleeberg.

wie in ahnlicher Weise steile Wellen und Faltungen im Zu-

sammenhang mit Geschiebelehmmassen nicht selten sind. So

stellt auch Gabert in Fig. 5 seiner Arbeit in dem artefakte-

fuhrenden Kies von Markkleeberg „vielfaltig gestauchte Partien

von Geschiebelehm" dar, und die Erlauterungen zur Sektion

Liebertwolkwitz-Rotha erwahnen (S. 18) aus der 3 km sudlich

von Markkleeberg im selben Niveau gelegenen Kiesgrube, nord-

westlich von Sestewitz, im Schotter „hochst unregelmafiig ge-
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staltete, seltsam gewundene sowie schweifartig ausgezogene

Partien you typischern Gescbiebelebm, welcbe der gleichzeitig

mit seiner Ablagerung in den subglazialen Strombetten vor

sich gehenden Aufarbeitung entgangen sind". Auch an sich

zeigen die Markkleeberger „altdiluvialen Elster-PleiBe- Scbotter",

wenn auch im groBen ganzen horizontal geschichtet, doch keines-

wegs die regelmaBige, icb mochte sagen : sorgfaltige Scbicbtung,

wie etwa die „praglazialen" Sande und Kiese der Grube binter

der Schule. Ein grofiziigiger Wechsel in der KorngroBe zwischen

borizontaler, welliger und schrager Scbicbtung verleibt den
artefaktefubrenden Scbottern jenen unordentlicben, roben Cha-

rakter, wie er glazialen Ablagerungen eigen zu sein scbeint.

Wobl von der Yorstellung ausgebend, daB der Palao-

litbiker wahrend einer Eiszeit nicbt gut bei uns gelebt

baben konne, ist GABERT bestrebt, die intermorane Lagerung

der Markkleeberger Elster-PleiBe-Schotter wie der im allge-

meinen ostlicb sicb anscblieBenden altdiluvialen Muldescbotter

zu belegen. An der Windmiible zu T an z berg (5 km siid-

ostlicb yon Markkleeberg) tritt an der Soble der bis 5 m
Scbotter aufscblieBenden Grube eine riffartige Masse yon Ge-

scbiebelebm auf
?

die als „untere Grundmorane (Basalmorane)"

bezeicbnet wird. Da sie keine fortlaufende Bank darstellt,

und uberdies, wie GABERT selbst angibt (a. a. 0., S. 83), in

den Kiesen dariiber nordiscbe Blocke von iiber
1

/a
m im Durcb-

messer und aufiergewobnlicb groBe Feuersteine (z. B. 80 X 70

X 30 cm) auftreten, so kann der Gescbiebelebm an der Basis

der Muldescbotter unmoglicb eine groBere stratigrapbiscbe Be-

deutung baben als die sonst im Scbotter selbst vorkommenden
Banke, Nester usw. von Gescbiebelebm (Grundmorane).

Wie die „untere" Grundmorane, ist in unseren Profilen

aucb der bangende Gescbiebelebm keineswegs als fortlaufende

Scbicbt ausgebildet. Oft wird eine im oberen Profilteil auf-

tretende Gescbiebelebmbank nocb wieder von einer relativ

scbwacben Scbicbt Scbotters iiberlagert, ersterer also von

diesem eingescblossen. So sab icb es u. a. an einer Stelle

der die meisten Artefakte liefernden Grube in Markklee-

berg und in der Grube auf dem Talsporn, westlicb von

Crobern. Die von Gabert auf seiner Fig. 5 abgebildete

Decke von Gescbiebelebm ist seiner ganzen Struktur und Zu-

sammensetzung nacb ein LoB bzw. LoBlebm, der bei geringer

Macbtigkeit (siebe oben) stark bumos und durcb Aufnabme
von Gerollen aus dem unterlagernden Scbotter verunreinigt

ist. Er ergab bei der mecbaniscben Analyse: 5,5 Proz. iiber

1 mm groBe Bestandteile, 57,3 Proz. Feinsand, 28,06 Proz.

3
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Mineralstaub und 9,14 Proz. Feinton. Damit zeigt er gute

Ubereinstimmung mit einer Probe des Decklosses von GroB-
Stadteln (2,9 Proz. iiber 1 mm, 52,95 Proz. Feinsand,

29,34 Proz. Mineralstaub und 14,81 Proz. Feinton), weicht da-

gegen von dem unbestrittenen Geschiebelehm von Markkleeberg

mit viel groBerem Gehalt an groberem Korn und erheblich

geringerer Menge von Mineralstaub (23,54 Proz. iiber 1 mm,
47,10 Proz. Feinsand, 20,11 Proz. Mineralstaub und 9,25 Proz.

Feinton) erheblich ab. Die LoBdecke von Grofl - Stadteln

(Markkleeberg gegeniiber, auf der linken Seite des Pleifie-

tales) ist ebenfalls trotz etwas groBerer (bis etwa 1 m er^-

reichender) Machtigkeit von unten bis oben von Gerollen

durchsetzt, ganz wie bei Markkleeberg, und die Felder auf

ihm sind mit Steinen bestreut.

Diese LoBdecke tritt iiberall in den Gruben in der Um-
gegend von Markkleeberg auf; die geologischen Kartenblatter

pflegen aber geringmachtige, „schleierartige" LoBdeeken nicht

immer anzugeben 1

). Die in diesem vermeintlichen Deck-

geschiebelehm auftretenden Geschiebe, die, wie Gabert selbst

sagt, gewohnlich direkt auf dem Schotter auflagern, stellen eine

Steinsohle oder wenigstens eine Andeutung einer solchen dar.

Da, wo die Wechsellagerung von Schottern und Geschiebe-

lehm wirklich mit einer Geschiebelehmlage nach oben ab-

schlieBt, ist der noch dariiberliegende DeckloB deutlich vom
Geschiebelehm verschieden, und auf der Grenze beider hat

eine Anreicherung groBerer Steine stattgefunden. In der vor-

hin schon erwahnten Grube westlich von Crobern schneidet

auf der Westseite des Aufschlusses der LoB clen Schotter

wie Geschiebelehm schrag ab und zieht sich an der Tal-

flanke herab.

Das von GABERT ferner zur Stlitze seiner Ansicht der

zwischeneiszeitlichen Bildung der fraglichen Schotter an-

gezogene, von SAUER aufgenommene, Profil aus der Kiesgrube

von Lindenau (Sekt. Leipzig -Markranstadt) beweist meines

Erachtens nur, daB auch hier eine unter dem Eise bzw. vor

dem Eisrande bewirkte Mischung fluviatiler und glazialer Sedi-

mente stattgefunden hat oder eine unmittelbare Wechsellagerung

beider infolge wiederholter Oszillationen des Eisrandes bewirkt

wurde. DaB bei solchen Oszillationen Yerlegungen der Laufe

dem Eise von Siiden her entgegenflieBender Fliisse leicht

vorkommen konnen, diirfte jedem einleuchten und damit

l

) Vgl. hierzu die Bemerkungen auf S. 54 der Erlauterungen za
Sekticm Markranstadt, 2. Aufl.
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auch das Uberwiegen yod Mulde-Gesteinen in der unteren, you

solchen aus deni Quellgebiet der Elster in der oberen Profil-

halfte des Lindenauer Aufsehlusses Yerstandlich sein.

Auch F, EtzOLD erblickt 1

) in cliesein nnd anderen

Profilen nur die Folge mehrfacher Oszillationen des nordischen

Eises. nnd seine a. a. 0.. S. 5-4 gebrachte Zusammenstellung

ergibt ohne weiteres die glaziale Xatur des ganzen fiir die

Altersbestimmung des Markkleeberger Palaolithikurns in

Betracht kommenden Schichtenkoinplexes. EtzOLD gibt

folgenden Uberblick iiber die Altersfolge und die Xatur der

betr. Ablagerungen auf Sektion Leipzig -Markranstadt

:

8. Geschiebesand Riickzagsmorane

7. Obere Stufe des Geschiebelehnies ..... Grundniorane

6. Banderton (Burghausen, Rackmarsdorf . . . Glaziale Stauwasser-

5, Altdiluviale Schotter der Elster unci Saale . Fluvioglaziale Ab-
satze

4. Diluvialton (Altranstedt, Hanichen) .... Glaziale Stauwasser-

absatze

3. Diluvialsand and -Kies (Schkeuditz. Hanichen,

Altranstedt, Priesteblieh) Schinelzwasser-

absatze

I

Altdiluviale Schotter der Malde r Fluvioglaziale Ab-
2. satze

i Untere Stnfe des Geschiebelehms ..... I Grundniorane

1. Banderton von Moritzsch and Schkeaditz . . Glaziale Stainvasser-

absatze

\Yie ETZOLD, so haben auch friiher schon CREDNER und
seine Mitarbeitei die diluvialen EluJ3 schotter als gleichzeitig

niit dem Geschiebelehrn abgelagerte Bildungen anfgefaJ3t. und

auch Gabert bekennt sich ini Grande genommen zu derselben

Ansicht. vrenn er folgendes schreibt (S. S4rT.): .. Auch vrahrend

der Periode. in Yrelcher das Muldestromsvstem seine Schotter

absetzte. miissen wiederholte Oszillationen des Eisrandes bzvs\

Gletschervorstofie iiber den Schotter stattgefunden haben, wie

die schon seit langern bekarinte. an zahlreichen Punkten fest-

gestellte Wechsellagerung you Muldeschotter und Geschiebelehm

bezeugt. So sind aus den nordlichen Stadtteilen Yon Leipzig

. . . eine Anzahl Yon Profilen bekannt geworden, die teilweise

sogar eine niehrfache "Wechsellagerung des Muldeschotters mit

Geschiebelehm zeigten . . . Auch aus dem Hauptverbreitungs-

gebiete des altdiliiYialen Muldeschotters nordlich und nord-

westlich Yon Grimma ist ron verschiedenen Stellen die innige.

*) In den Erlaaterangen zur Neuauflage der Sektion Leipzig-

Markranstadt, S. 46.

3*



durcli Wechsellagerung gekennzeichnete Yerkniipfung des

Muldeschotters mit Geschiebelehm bekannt, so im Parthetale

bei GroB-Bardau, wo dem Muldeschotter eine durchschnittlich

3—4m, lokal bis 7 m anschwellende Bank von Geschiebe-

lehm zwischengeschaltet ist . . . Die Gesamtheit dieser Profile

laBt , wie dies bereits im Text zu Sektion Leipzig, 1882,

S. 21, bemerkt wird, auf die im groJ3en und ganzen gleich-

zeitige Entstehung des Muldeschotters nnd jener Geschiebelehm-

Zwischenschaltungen schliei3en." Aucb betreffs der „artefakt-

fiihrenden PleiBeschotter von Markkleebergs" bemerkt GABERT
ausdriicklich „die Verquickung des Schotters mit Geschiebelehni."

Hiernach wird Gabert selbst, obwohl er ausdriicklich von

einer „Zwischeneiszeit" spricbt, schwerlich mit einer wirk-

lichen Intergl azialzeit warmeren Klimas rechnen, sondern

wohl hochstens mit einem Interstadial.

Fur eine glaziale Stellung unserer Scbotter spricbt aucb

die in denselben gefundene Fauna. Markkleeberg, speziell die

Grube, aus der aucb die meisten Artefakte stammen, lieferte

bestimmbare Reste von Elephas primigenius , Rhinoceros

antiquitatis = tichorhinns und Equus 1

).

Damit diirfte die erste eingangs gestellte Frage zugunsten

einer glazialen (und nicbt interglazialen) Natur der die Mark-

kleeberger Palaolitbe liefernden Scbotter beantwortet sein.

Es fragt sicb nur nocb, ob wir bier mit einer im unmittelbaren

Bereicbe des Eises entstandenen Ablagerung, also mit einer

ecbten Moranenbildung (Scbotter -Morane) oder mit einem fluvio-

glazialen Sedimente (extraglazialen Schmelzwasserabsatz) , oder

aber mit einer Wechsellagerung von Morane bzw. Fluviolglazial

mit ecbt fluviatilen Bildungen zu rechnen haben. Fiir Mark-
kleeberg scheint mir das iiberaus reichliche Auftreten von

Geschiebelehmpartien in dem fraglichen Schotter, sowie die

Menge grotfer Steine (erratischer Blocke), die zu einem erheb-

lichen Teil mit schonen Schiffnachen und Gletscherschrammen

versehen sind, unbedingt fiir eine unmittelbare Gletscherbildung zu

sprechen. In anderen hierber gehorenden Profilen liegt viel-

leicht teilweise oder ganz eine Wechsellagerung glazialer mit

FluBablagerungen vor, wahrend wir es in noch anderen Fallen

mit fluvioglazialen (hvitaglazialen) Sedimenten vor einem Eis-

2
) Yon M. ScHLOSSER-Miinchen bestimmt.
In derselben Elster-PleiBe-Terrasse wurden 6 km talabwarts von

Markkleeberg, zumal in den umfangreichen Kiesausschachtungen der
Hafenanlage des „Karl-Heine-Kanals", westlich yon Leipzig, Reste von
Elephas primigenius und Elephas trogontherii, von Rhinocerus, Equus und
Cervus gefunden. Etzold in ErlauteruDgen zu Sektion Markranstadt, S.3I )
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rande zu tun haben, dem vom Siiden her Fliisse entgegen-

kamen. So diirften wohl sicher die obersten „Elsterschotter"

aufzufassen sein, die unmittelbar vor dem Endmoranenzuge
westlich von Leipzig zwischen diesem und dem linken Rande
der Elsteraue auftreten. Es ist charakteristisch, dafi diese

„altdiluvialen fluvioglazialen Elster-PleiBeschotter" bier wie

nordlich von Leipzig im Bereicbe der die Endmorane be-

gleitenden glazialen Hiigelkuppen im Untergrunde ver-

schwinden und weiterhin in Aufscbliissen und Bobrungen nicbt

mebr angetroffen werden. Sie keilen (als hvitaglaziale [fluvio-

glaziale] Bildungen) im Bereicbe der Riickzugsmorane aus und
werden bier von den rein glazialen (nordiscben) Bildungen,

den zwei oder drei Geschiebelehmdecken und zwiscbenliegen-

den Gescbiebesanden, umfaflt.

Aucb auf den Plateauboben zur Seite des Elster-PleiiJetales

verscbwinden die Scbotter und geben in reinen Gescbiebelebm

iiber. AuBerbalb der Talzuge feblte ja dem Gletscber die

Gelegenbeit des Kampfes mit dem ibm entgegen von Siiden

berankommenden Flussen und damit die Moglicbkeit der innigen

Vermiscbung der von Norden wie von Siiden berangefubrten

Sedimente in einer der vorbin genannten Weisen. So seben

wir denn z. B. in der bober auf dem Plateau gelegenen Grube
binter der Scbule von Markkleeberg eine einbeitlicbe Bank von

Gescbiebelebm (mit basalem Banderton) die praglazialen Scbotter

iiberlagern.

Fur die Altersbestimmung der Markkleeberger Artefakte

ist es aber gleicbgiiltig, ob die sie einscblieBenden Scbotter

subglaziale, fluvioglaziale oder durcb Wecbsellagerung glazialer

mit fluviatilen Sedimenten entstandene Bildungen sind. In

jedem Falle sind es eiszeitliche und nicbt interglaziale

Ablagerungen. Der Markkleeberger Palaolitbiker war ein wirk-

licber Eiszeitmenscb, dem das nordiscbe Inlandeis in dem
Flintreicbtum seiner Moranen oder fluvioglazialen Ablagerungen

ein wertvolles, dauernd sicb erganzendes Gescbenk bracbte,

das seinem interglazialen Yorganger oder Nacbfolger von den

rein einbeimiscben Scbottern in keiner zur Waffen- und Werk-
zeugberstellung so geeigneten Gesteinsart geboten werden konnte.

Icb kame nunmebr zur zweiten Frage: "Welche von den

fiir Norddeutscbland anzunebmenden Eiszeiten liegt in unserem

Falle vor? Wir baben geseben, dafi sicb das Markkleeberger

Scbottenniveau im Westen und Norden Leipzigs mit der

sog. Taucbaer Endmorane verkniipft und bier ibr Ende findet.

Dieser unsere Scbotter also nacb Norden abschlieiJende und

begrenzende Moranenzug wird nun iibereinstimmend von den
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norddeutschen Geologen der vorletzten Eiszeit als Riickzugs-

morane zugewiesen. Nordlich dieses Zuges treffen wir auf

das Urstromtalsystem der Schwarzen Elster, Elbe und Mulde,

das durch Talterrassen und Sande mit dem iiber den Flaming

und den Niederlausitzer Grenzwall verlaufenden Endmoranenzuge
verkniipft ist, der ebenso ubereinstimmend als jungglazial, d. h.

der letzten Eiszeit Norddeutschlands zugehorig, angesehen wird.

Zwischen diesen beiden genannten Moranenzugen muB also

irgendwo das letzte skandinavische Eis seinen Maximalstand

gefunden haben, wobei es fur unsere Frage dahingestellt sein

mag, ob der das Grafenhainichen-Schmiedeberger Plateau

(zwischen Elbe und Mulde) durchziehende Hugelzug mit gut

ausgesprochener Moranentopographie noch der vorletzten oder

schon der letzten Eiszeit angehort 1

). Wichtig ist fiir unsere

Frage, daB in der Gegend yon Senftenberg, wenig stidlich

der erstgenannten, sicher jungglazialen, Endmorane bereits, und

zwar als nordlichster Punkt in dieser Gegend, ein tief bzw.

vollstandig entkalkter Geschiebemergel auftritt
2
), wie er fiir

ein alteres Glazial uns heute als charakteristisch gilt.

Es befinden sich damit die Markkleeberger Schottervor-

kommen ganz gewiB auBerhalb des Gebietes der letzten Yer-

eisung und miissen, da weder die Oberflacbenformen noch die

Profile irgendwelchen Anhalt fiir ihre Zuweisung in ein noch

alteres Glazial liefern, in die yorletzte Eiszeit verlegt

werden. Hiermit in Ubereinstimmung steht die Bedeckung
der fraglichen Gebilde — der Schotter sowohl wie des Ge-

schiebelehms und der Tauchaer Endmorane — mit LoB bzw.

LoBlehm. Die HauptloBablagerung wird heute in erfreulicher

Ubereinstimmung von fast alien norddeutschen und vielen

anderen Diluvialforschern in das Maximum der letzten Eiszeit

verlegt. Wir vermissen den LoB dementsprechend auf den Riick-

zugsgebilden des letzten Glazials, haben ihn dagegen auf den

alteren glazialen Ablagerungen
,

speziell denen der vorletzten

Eiszeit, zu gewartigen. Die Griinde, welche fiir diese Alters-

stellung des Losses maBgebend sind, habe ich erst kiirzlich

wieder auseinandergesetzt 3
) und kann sie hier iibergehen.

x

) Vgl. von Ltnstow : Der Nachweis dreier Eiszeiten iD der Diibener
Heide. Jahrb. d. PreuB. Geol. Landesanst f. 1914, S. 274 ff.

2
) Vgl. K. Keilhack: Uber die Aufschliisse des neuen Tagebaaes

Marga bei Senftenberg. Jahrb. d. PreuB. Geol. Landesanst. f. 1908, S.207£F.
3
) Die Mammutflora von Borna. Naturw. Wochenschr. 1914, S. 692.

Ygl. ferner E. Werth: Die auBersten Jungendmoranen in Norddeutsch-
land und seine Beziehungen zur Nordgrenze und zuro Alter des Loss.
Zeitschr. f. Gletscherkunde, VI, 1912, S. 276.
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Eine Bestatigung der Altersbestimmung der Markkleeberger

Schotter als zugehorig der vorletzten skandinavischen Vereisung

(entsprechend der RiB- Eiszeit des Alpenvorlandes) erhalten

wir ferner durch die Tatsache, daB sich in der Gegend siid-

lich von Leipzig noch eine weitere, durch Fossilfuhrung als sicher

glazial sich erweisende, Ablagerung findet, die ihrer Lagerung

nach erheblich jiinger als Schotter und Geschiebelehm der

Elster - PI eiBe- Terrasse und der angrenzenden Hochflache sein

muB. Es sind die Ablagerungen von Born a, die als eine

niedrigere Terrasse eingefligt erscheinen in eine in die

glaziale Stufe von Markkleeberg usw. eingeschnittene Talfurche.

Wahrend Schotter und Geschiebelehm, wie wir in dem Profil

westlich von Crobern sahen, an der Talboschung abschneiden,

zieht sich der DeckloB in die Talfurche hinein. Letzterer

bedeckt aber nicht die Bornaer Terrasse, die in ihrer unteren

tonig-sandigen Partie ein Mammutskelett , eine Renntierstange

und eine glaziale Elora 1

) (Salicc polaris, Ranunculus hyper-

boreus, Armaria arctica, Arabis saccatilis , Potentilla aurea,

Eriophorum Scheuchzeri, Salioo herbacea, Salix myrsinites

u. a.) beherbergt hat. Diese Terrasse kann daher als Ganzes

nicht alter sein als der — als letzteiszeitlich erkannte —
LoB, durch ihre Fossilfuhrung aber auch nicht jiinger als letzt-

eiszeitlich, sie erweist sich daher im grofien ganzen als mit

dem LoB gleichaltrig, d. h. als der letzten Eiszeit angehorig.

Zwischen ihre Bildung und die Ablagerung der „fluvioglazialen"

Elster-PleiBeschotter und des Geschiebelehms fallt die Tal-

vertiefung. Diese ist wiederum alter als der (in das Maximum
der letzten Yereisung fallende) Lofi, denn dieser zieht sich in

die jiingeren Talfurchen hinein, fallt also hochstwahrscheinlich

in die letzte Interglazialzeit 2
). Zwischen das Bornaer (jiingere)

Terrassenglazial und das „Eluvioglazial" der Markkleeberger

Palaolithlager fallt also aller Wahrscheinlichkeit nach die

letzte Interglazialzeit; dieses ist riBeiszeitlich
,

jenes gehort

der letzten (Wurm-)eiszeit an.

Damit waren beide eingangs gestellten Eragen gelost.

Die erste hieB: Handelt es sich bei den Markkleeberger arte-

faktefiihrenden Schottern um eine glaziale oder interglaziale

Bildung? Antwort: Es liegt eine glaziale Bildung vor. Die.

zweite Frage hieB: In welcher Eiszeit wurden die Schotter

abgelagert? Antwort: In der vorletzten (RiB-)Eiszeit.

:

) Ygl. Webee: Die Mammutflora von Born a. Abhandlungen des

Naturw. Vereins zu Bremen, XXIIL, Heft 1, 1914.
2
) Vgl. des naheren meine Arbeit iiber die Bornaer Fundstatte

in Naturw. Wochenschr. 1914, S. 689.
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In dem Markkleeberger Idealprofil entspricht somit der

DeckloVB der letzten Eiszeit (ein zeitliches Aquivalent ist die

Bornaer Terrasse mit glazialer Flora und Fauna), die Stein-

sohle als Denudationsniveau der letzten Interglazialzeit (gleich-

zeitig damit findet die letzte wesentliche Talvertiefung statt),

die Markkleeberger yon Gescbiebelebm durchsetzten Schotter

(wie die selbstandigen Gescbiebelebmbanke der Plateaubobe,

die Taucbaer Endmoranenbildungen usw.) der yorletzten Eiszeit

und die bober gelegenen Scbotterablagerungen obne nordiscbe

Gesteine nicht naher bekannten Zeiten des alteren Diluviums

oder jiingsten Tertiars.

Wenn ich zum Scblufl noch ganz kurz der Markkleeberger

Artefakte selbst gedenken darf, so diirfte zunacbst vom geolo-

giscben Standpunkte aus die von JACOB vorgenommene Gliede-

rung der Fundstiicke „in drei zeitlicb aufeinanderfolgende

Niveaus" auf Grund der starkeren oder geringeren Abrollung,

Scbeueruug und Patinierung zu beanstanden sein 1
). Der Grad

der Abrollung eines Stuckes laflt keinerlei Scblufl auf das

geologiscbe Alter desselben zu, und auch die Patina ist in

erster Linie von Faktoren abbangig, die bei zwei Stiicken

ein und desselben geologiscben Alters ganz verscbiedene sein

konnen. Was die typologiscbe Bestimmung der Stiicke angebt,

so wurde eingangs scbon gesagt, daB JACOB dieselben dem
Mousterien zurecbnet. Abgeseben davon, dafl bei dieser

Bestimmung gewiU nocb nicbt ein vollstandiges Inventar aus

den nocb in intensivem Abbau befindlicben Markkleeberger

Gruben vorgelegen bat und die Yervollstandigung desselben

eine neue arcbaologiscbe Begutacbtung veranlassen wird, so

liegt mir scbon jetzt mit Rucksicbt auf das fur die JACOBscbe

Bestimmung vornebmlicb mafigebend gewesene Stuck ein Ver-

gleicb mit einer anderen deutscben Fundstatte nabe. Die eine

bei JACOB unter Fig. 69 abgebildete „Handspitze" zeigt in

Tecbnik und Formgebung die denkbar grofite Uberein-

stimmung mit dem von P. WERNERT aus dem LoBprofil von

Acbenbeim bei Strafiburg i. E. gewonnenen, aus einem groBen

Bulbusabscblag in mandelformiger Gestalt bergestellten, ein-

seitig bearbeiteten Faustkeile vom Typus des jiingeren

Acbeuleen 2
). Das Stuck stammt aus dem alteren Lofi.

Entspricbt der jungere L6B der letzten Yereisung, so ist

x

) Ygl. auch. Fr. Wiegers: tJber die prahistorische Untersuchung
einiger deutscher Diluvialfundstatten. Zeitschr. f. Ethnol. 1914, S. 421 ff.

2
) Vgl. R. R. Schmidt und P. Wernert: Die archaologischen

Einschliisse der LoBstation Achenheim i. E. Prahistorische Zeitschr. I,

S. 339 ff.
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naturgemafi der altere in die vorletzte Eiszeit zu versetzep,

und die zwischen beiden bzw. an der Decke des alteren auf-

tretende machtige Verlehmungszone muB in der letzten Inter-

glazialzeit zustande gekommen sein, eine Datierung, die in

dieser Weise bekanntlich auch yon den StraBburger Geologen auf

Grund der denkbar sorgfaltigsten, langjahrigen Untersuchungen

aller in Betracht kommenden Profile gewonnen worden ist. Mit

dem Markkleeberger Profil verglichen, wiirde also dessen Deck-
16B dem oberen LoB yon Achenheim entsprechen, die Stein-

sohle von Markkleeberg dem Yerlekmungsniveau von Achen-

heim ; der artefaktefuhrende Schotter unseres Fundpunktes

wiirde dann naturgemaB dem unteren LoB von Achenheim
mit dem Acheulkeil gleichzusetzen sein. Wir hatten somit

in der nach meiner Altersbestimmung geologisch gleichwertigen

Schicht auch den gleichen Instrumenttypus wiedergefunden,

worin ich mit einen Beweis dafiir erblicken darf, daB meine

Datierung der Markkleeberger Palaolithfundstatte das Richtige

getroffen hat.

Zur Diskussion sprechen die Herren WlEGERS, KEILHACK
und der Vortragende.

Herr WlEGERS: Herr Dr. Werth neigt zu der Ansicht,

daB die Schotter von Markkleeberg ein glaziales oder sub-

glaziales Alter hatten. Das letztere durfte wohl ganz aus-

geschlossen sein, denn eine Entstehung der PleiBeschotter

unter dem Eise mit zahlreichen Knochen von Mammut,
Rhinozeros, Pferd und Werkzeugen des Menschen ist einfach

nicht moglich. Ein glaziales Alter begriindet Herr WERTH
mit dem Yorhandensein von Geschiebelehmeinlagerungen im

Schotter ganz ahnlich wie solche im Muldeschotter bekannt

sind. Herr Werth glaubt denn auch, die glazialen Mulde-

schotter mit den PleiBeschottern und dem hangenden Geschiebe-

lehm zu einer Yereisung zusammenziehen zu konnen. Nun
lieg,en die Yerhaltnisse bei der Mulde und der PleiBe aber

doch recht verschieden. Die Muldeschotter sind frei von jeg-

lichem Fossilinhalte, und sie sind an ihrer Oberflache auf-

gepreBt durch Geschiebelehm, der trotz spaterer Erosion noch

in den Taschen zwischen den Aufpressungen erhalten ist. Die

PleiBeschotter fiihren die obengenannten Fossilien, und in den

Schottern liegen, wie auch Gabert 1

)
angibt: „ausgewaschene,

l
) K. H. Jacob und C. Gabert: Die altsteinzeitliche Fundstelle

Markkleeberg bei Leipzig. Veroffentl. d. Stadt. Museums zu Leipzig.

1914. Heft 5. S. 91.
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vielfaltig gestauchte Partien von Geschiebelehm". Herr Werth
nimmt nun an, daJB diese Geschiebelehmnester zungenformige

VorstoBe des Eises seien, dessen letzte Grundmorane das

Hangende des ganzen Schichtenverbandes bildet. Ich halte

diese Annahme jedoch nicht fur berechtigt, da mehrere Griinde

dagegen sprechen.

"Wenn die Gegend um Markkleeberg zur Zeit der Ab-
lagerung der Schotter ein Gebiet oszillierenden Eises war,

dann war das Land wenig geeignet fiir eine menschliche An-
siedelung, auf deren langere Dauer wir auf Grund der zahl-

reichen Werkzeuge wohl schlieBen diirfen. Denn da die Werk-
zeuge iin ganzen Schotter verteilt sind, so miiBten die Menschen
stets dem oszillierenden Eise gefolgt sein, und das ist nicht

wahrscheinlich. Sodann ware eine groJBere horizontale Ver-

breitung des Gescbiebelebms zu erwarten, wenn es sich wirk-

licb um Eiszungen bandelt. Tatsachlicb keilen die Geschiebe-

lehmscbmitzen aber sehr bald aus. Gabert bat solche im
Friihjabr 1914 in der BERNDTschen Grube beobachtet. Als

ich im Juni 1914 dieselbe Grube besuchte, habe ich keine
Geschiebelehmeinlagerungen im Schotter gefunden.

Bei einem YorstoB des Eises mul3 man annahmen, daB

das Eis die Schotter staucht und aufpreBt, wie wir es

an den Muldeschottern sehen, und wie auch die obersten

Schichten des Markkleeberger Schotters gestaucht und yer-

driickt sind. Bei den Geschiebelehmeinlagerungen aber ist

der Lehm selbst gestaucht, und diese Tatsache deutet auf eine

andere Entstehungsursache hin.

Das alte Pleifletal ist in die Grundmorane der ersten

Vereisung eingeschnitten, die den Schotter fast iiberall unter-

lagert. Ein in Geschiebemergel eingeschnittenes Tal wird

stellenweise Steilwande bilden, und von diesen Steilwanden

werden gelegentlich kleinere und groBere Lehmmassen ab-

brockeln und vom Flusse yerschleppt werden. Diese vom
Wasser durchweichten Schollen bleiben schlieBlich irgendwo

liegen, passen sich Unebenheiten der Unterlage an und diirften

auch leicht durch den verschieden starken Druck der iiber-

lagernden Schichten gestaucht werden. Diese Erklaxung wird

wohl den wirklichen Verhaltnissen am ehesten entsprechen.

Die PleiUeschotter gehen in die Elster- und diese in

die Saaleschotter liber. Trotz der zahlreichen Aufschliisse,

die Siegert und Weissermel in der Elster- und Saale-

terrasse untersucht haben, berichten sie nicht einen einzigen

Fall yon Geschiebelehmeinlagerungen in den Schottern. Auch
diese negativen Beobachtungen sprechen gegen eine Oszillation
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des Eises und gegen eine glaziale Entstehung der Schotter.

Die von Gabert 1

) und mir 2
) vertretene Ansicht eines inter-

glazialen Alters der Markkleeberger Schotter bleibt - danach

zu Recht bestehen, wobei der Begriff „Interglazial" hinsicht-

lich der mitteldeutschen Fluflterrassen in der weiteren Fassung

von SlEGERT verstanden ist. Die Markkleeberger Schotter

\

Faustkeil von Markkleeberg.

fallen wohl sicher ganz in den Ausgang der ersten Zwischen-

eiszeit, genau wie die Beverschotter von Hundisburg, die die

gleiche Industrie enthalten.

Bezuglich der Werkzeuge habe ich im Gegensatz zu JACOB

nachgewiesen 2
), daJ3 sie nicht zum Mousterien, sondern zum

1

) I. c, S. 75-98.
2
) F. Wiegers: tiber das Alter des diluvialen Menschen in Deutsch-

land. Monatsber. 1913, S. 541—567. — Uber die prahistorische Unter-

suchung einiger deutscher Diluvialfundstatten. Zeitschr. f. Ethnol. 1914,

S. 421-438.
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Acheuleen gehoren. Ein kiirzlich von Herrn M. Nabe in

Leipzig neben anderen gefundener, hervorragend schdner Eaust-

keil vom Acheultypus (s. Fig.) liefert einen weiteren Beweis

fiir die Bichtigkeit dieser Kulturbestimmung.

Herr WERTH erwiderte: Es liegt nahe, die Elster-

Pleifle-Schotterterrasse mit einer der SlEGERTschen Saaleterrassen

zu parallelisieren. In Betraclit kame wohl nur die von der

Grundmorane der vorletzten Eiszeit iiberlagerte sogenannte

Hauptterrasse. Ich schlieBe mich hier der Ansicht Gagels 1

)

an, wonach diese Terrasse (nach Analogie mit den Weser-

terrassen) wohl nur in ihrem unteren Teile dem (vorletzten)

Interglazial angehoren diirfte, im iibrigen aber gegen Ende
oder nach Abschlui3 des Interglazials zur Zeit des wieder vor-

riickenden neuen (vorletzten) Inlandeises gebildet sein mag.

Damit wiirde gut iibereinstimmen, dafi zum Teil oben eine

Wechsellagerung zwischen Flufischottern und Glazialbilduiigen

zu beobachten ist. Diese allerobersten Scbichten mitsamt

dem uberlagernden reinen Glazialdiluvium, das wieder durch

Wechsellagerung von Geschiebelehm, Sanden, Schottern und
mehreren Bandertonen eine Gliederung erfahrt, mochte ich

unseren Elster-PleiUeschottern gleichstellen. Das „unterlagernde"

Interglazial selbst ist hier aber vorher aus den Talfurchen

wieder ausgeraumt wurden und nur noch in einer Anzahl

wohlerhaltener Schalen von Paludina diluviana, die SAUER
(Erlauterungen zu Sektion Leipzig, S. 25) auf sekundarer

Lagerstatte im Geschiebelehm nordlich Leipzig festgestellt hat,

uns iiberliefert. So, glaube ich, diirften die Beziehungen der

PleiBe-Elsterterrasse mit der „ interglazialen" Saaleterasse am
ehesten zu verstehen und geniigend und ungezwungen erklart sein.

v. w. o.

Krusch. Hennig i. V. Bartling.

J
) C. Gagel: Die Beweise fiir eine mehrfache Vereisung Nord-

deutschlands in diluvialer Zeit. Geologisehe Rundschau, Bd. IV, Heft 5
und 6, S. 368.
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