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Protokoll der Sitzumg vom 3. Marz 1915.

Vorsitzender: Herr KRUSCH.

Der Vorsitzende eroffnet die Sitzung und gedenkt des

auf dem Felde der Ehre gefallenen Mitgliedes:

Dr. KLIEN, Assistent am Geologischen Institut in Konigs-

berg (f 12. IT. 15 in der Winterschlacht in Masuren),

sowie des am 10. II. 15 am Typhus in Cambrai gestorbenen

Dr. Waltuek Tzschachmann aus Stryi.

Die Versammlung erhebt sich zu Ehren der Verstorbenen.

Als Mitglied der Gesellschaft wiinscht aufgenommen zu werden

Herr Prof. Dr. KiSSLlNG, Berlin W. 8, Mauerstr. 35/36,

vorgeschlagen von den Herren BeySCHLAG, KRUSCH,
Keilhack.

Der Vorsitzende legt die als Geschenk eingegangenen

Werke der Versammlung yor.

Herr KEILHACK sprach iiber die Glazialablagerungen
der mittleren Niederlande und ihre Beziehungen zum
Diluvium der preuDischen Rheinlande (mit Lichtbildern).

Seit der ersten geologischen Kartierung des Landes durch

Staring im MaBstabe 1 : 200 000, die vor 50 Jahren statt-

fand, ist keine neue geologische Karte der Niederlande mehr
erschienen, sondern nur eine Reihe von skizzenhaften Einzel-

darstellungen, die in sieh widerspruchsvoll sind und ohne weiteres

eine Parallelisierung mit den Glazialablagerungen und Terrassen

des preuBischen Niederrheingebietes nicht gestatten.
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Die Geologische Landesanstalt hatte die Absicbt, auf der

fur 1915 geplanten Ausstellung in Diisseldorf ein geologisches

Relief des gesamten Rheinlandes auszustellen ; urn dieses Karten-

bild auch fur das Miindungsgebiet des Rheins geben zu konnen,

hatte ich den Auftrag erhalten, die Niederlande zu bereisen

und ein den neuzeitlichen Anschauungen entsprechendes Karten-

bild anzufertigen.

Die Niederlande lassen sich in geologischer Beziehung

zwanglos in drei Teile zerlegen: Einen westlichen Teil, der

von einem ungeheuern Alluvialland gebildet wird, das bis an

die ausgedehnte, von Boulogne bis Wangeroog reichende, diinen-

besetzte Nehrung sich erstreckt, aus einem jungdiluvialen, aus

fluviatilen Aufschiittungen ohne glaziale Mitwirkung gebildeten

siidlichen Teil, der sich bis nach Belgien hinein erstreckt und

aus einem aus glazialen Ablageruugen des skandinavischen

Inlandeises zusammen mit fluvioglazialen Aufschiittungen des

Rheins und der Maas gebildeten Teil, der den Norden und

Osten des Landes einnimmt. Ich habe letzteres Gebiet nach

Norden hin bis zur Vecht untersucht und lege die Ergebnisse

in einer Ubersichtskarte im MaBstab 1 : 400 000 vor, die zu-

gleich das preuBische Gebiet am Niederrhein umfaBt.

Das skandinavische Inlandeis hat clen Rhein auf der Linie

Nymwegen— Krefeld in zwei machtigen, in sich noch mehrfach

zerlappten Stromen iiberschritten, die sich in der Gegend von

Emmerich und Elten scharten. Die auBerste Ausdehnung dieses

Inlandeises wird durch machtige Endmoranen gekennzeichnet,

die sich von Nymwegen iiber Kleve und Kalkar entlang dem
Siidrand des Rheintals erstrecken, dann nach Siiden umbiegen

und, z. T. in zwei Staffeln, in der Gegend von Krefeld den

Rhein wieder erreichen. Dieser ausgedehnte Endmoranenzug
hat jenseits des Rheins in Holland seine Fortsetzung in zwei

Endmoranenbogen, die sich von Rhenen iiber Ammersfoort und
Hilversum bis an die Zuidersee hinziehen. Die durch diese

Endmoranen bezeichnete Randlage des Inlandeises hat ihre

nachste Fortsetzung auf englischem Boden in Norfolk.

Durch das Geldernsche Trockental getrennt, folgt die

nachste Endmoranenstaffel mit nord - siidlichem Verlauf am
Westrand der ausgedehnten Hochflache des Veluwe. Diese

Endmoranenstaffel reicht von Wageningen im Siiden bis Har-

derswijk an der Zuidersee im Norden mit einer Liicke von

12 km Lange. Eine sehr viel bedeutendere Endmorane von

60 km Lange und bis 10 km Breite liegt auf dem Ostrand

des Veluwe, an dessen Abfall gegen das nordsiidlich ver-

laufende Ijsseltal. Zwischen den beiden Endmoranen des
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Veluwe liegt eine ungeheure, wagerecht geschichtete, nach

Westen und Nordwesten hin sanft sich abdacliende fluviogla-

ziale Aufschiittung, ein sog. Sander, der in landschaftlicher

Beziehung durchaus der Liineburger Heide gleicht. Auf ihm
finden sich mehrere ungeheure", z. T. iiber eine Quadratmeile

grofle Diinengebiete von durchaus wiistenhafter Beschaffen-

heit. Die ostliche Halfte dieser groflen Sandflache entbehrt

jeglicher flieflender Gewasser, und erst im westlichen Teil

stellen sich eine Reihe von kleinen Wasserlaufen ein, die aus

zutage tretenden Grundwassern gespeist werden und wahr-

scheinlich durch riickschreitende Erosion ihren Lauf ostwarts

verlangern. Ostlich von dem Veluwe, von ibm durch das

breite Ijsseltal getrennt, folgt die Hochflache von Ost-Gelder-

land und Ober-Ijssel, die im Norden vom Tal der Vecht, im
Siiden von dem des Rheins begrenzt wird und nach Osten hin

in das westfalische Hiigelland iibergeht. Auf dieser Hochflache

liegen in Holland ebenfalls zwei genau nordsiidlich verlaufende

EndmoraneDziige in einem Abstand von 30— 40 km sowie eine

Reihe nordsiidlich gestreckter, schmaler, flacher Hochflachen-

inseln, die oberflachlich teilweise mit Grundmorane bedeckt

und in ihrem Innern aus mehr oder weniger steil aufgerich-

teten diluvialen und tertiaren Schichten aufgebaut sind. Der
weitaus groUere Teil dieser Hochflache besteht aus flachen,

nach Westen geneigten, sehr ebenen Sandflachen, die durch

ein Gewirr alluvialer Rinnen in zahllose Einzelstiicke zerlegt

sind. Sie entsprechen ebenfalls einem Sander, der wahrend
der durch die beiden Endmoranen angedeuteten Stillstandslage

des Inlandeises von deren Schmelzwassern aufgeschiittet wurde.

Die nachst-ostliche Endmorane mit ebenfalls nordsiidlichem

Yerlauf liegt bereits auf deutschem Boden am westlichen Rand
des Emstals, in der Gegend von Lohne und Schuttorf.

Die samtlichen Endmoranen der Niederlande gehoren

ebenso wie die des preutfischen Rheinlandes einem einzigen

Typus, dem der Staumorane, an, und es liegt kein Grund
dafur vor, die westlichen Stauriicken mit ihrem reindiluvialen

Kern anders aufzufassen als die zwischen Ijssel und Ems
liegenden parallelen Zuge mit ihren aufgestauten tertiaren

Kernen. Das Inlandeis hat bei seinem jeweiligen Stillstand

die vorlagernden Massen aufgerichtet und zu langgesteckten

HoheDziigen aufgestaucht, die sich mehr als 50 m, bei Arn-

heim sogar mehr als 100 m iiber die angrenzenden Niede-

rungen erheben. Nach meiner Ansicht sind diese Endmoranen
nicht beim Vorriicken, sondern beim Ruckzug des .Inlandeises

entstanden, so dafi die westlichsten die altesten, die ostlichsten

4*
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die jungsten sind, wie dies beziiglich der Endmoranen der

letzten Eiszeit im ostlichen Deutschland allgemein angenommen
wird. Die drei zuerstgenannten Endmoranenzuge der Nieder-

lande entsprechen der Endmorane des preuBischen Nieder-

rheingebietcs und ihren Riickzugstaffeln. Erst beim Riickzug

des Eises von der dritteu auf die vierte Staffel, ostlich vom
Ijsseltale, wurde das heutige Rheintal vollstandig vom Eis

befreit. Die samtlichen Endmoranen und damit das gesamte

an der Oberflache lagernde glaziale Diluvium der Niederlande

gehort der vorletzten Eiszeit an. In den Endmoranen sind

namlich auch interglaziale Ablagerungen der sog. Tegelenstufe

und ihnen gleichalterige Schichten mit Paludina dihiviana

aufgestaucht. Da Paludina ein Leitfossil des alteren Inter-

glazials ist, so miissen die Endmoranen der darauf folgenden

Eiszeit angehoren, weil die jiangste Eiszeit die Weser nach

Westen hin nicht mebr erreicht hat.

Schwieriger ist die Frage iiber die Beziehungen der eis-

zeitlichen Bildungen zu den Terrassensystemen des Mederrheins.

Hier werden drei Terrassen unterschieden : Die Niederterrasse,

die Mittelterrasse und die Hauptterrasse. Nach der einen

Meinung entspricht die Niederterrasse der letzten, die Mittel-

terrasse der vorletzten und die Hauptterrasse der ersten Eis-

zeit; nach der andern Meinung ist die Niederterrasse alluvial,

die Mittelterrasse gehort der letzten und die Hauptterrasse

der vorletzten Eiszeit an. Die Hauptterrasse ist mit alterem

und juDgerem L6JB , die Mittelterrasse nur mit jiingerem L6B
bedeckt und die Niederterrasse lofifrei. Die Hauptterrasse und
die Mittelterrasse finden sich in der .Rheinprovinz nur aufierhalb

der aufiersten Endmorane, und erstere fehlt in Holland nord-

lich vom Rhein ganz, wahrend sich die Niederterrasse auch

innerhalb der Endmoranenbogen in groBer Ausdehnung findet.

Wenn die Talrandbildungen des Geldernschen Trockentals und
des Ijsseltales der Mittelterrasse entsprechen, wahrend die

Niederterrasse hier fehlt, so wurde sich die Mittelterrasse in

Holland im Gegeusatz zur Rheinprovinz auch innerhalb der

Endmoranengiirtel finden. Die an die Endmorane des Bon-
ninghardt, des Hochwaldes und des Reichswaldes sich anleh-

nenden terrassenahnlichen Flachen halte ich nicht fur eigent-

liche Hauptterrasse, sondern fur Sanderflachen, da sie eine dem
Gefalle der Hauptterrasse entgegengesetzte Neigung nach Siiden

besitzen. Da nun unzweifelhaft in den Endmoranen auch

massenhaftes Material der Hauptterrasse aufgestaucht ist, so

bin ich der Ansicht, daB die Hauptterrasse wahrend des Vor-

riickens des letzten Inlandeises als ein gewaltiges, von einer



Anzahl von FluBtalern durchschnittenes Delta aufgeschiittet

wurde, das dann innerhalb des Yerbreitungsgebietes des Inland-

eises in ausgedehntester "Weise zerstort, aufgestaucht und urn-

gelagert wurde, so dafi in den Niederlanden die Hauptterrasse

zwar noch ihrem Material, aber nicht mehr ihrer Form Each

vorhanden ist. Unter dieser Voraussetzung glaube ich die

Hauptterrasse ebenfalls in die vorletzte Eiszeit setzen zu

diirfen, wahrend die Mittelterrasse der letzteu Eiszeit entspricht.

Bezuglich der Frage des Auftretens einer altesten Eiszeit

in diesem Gebiet ist darauf hinzuweisen, daB eine ganze An-
zahl von Anzeichen dafiir sprechen, daB die alteste Eiszeit

wahrscheinlich eine ebenso grofle Verbreitung wie die gern

als „Haupteiszeit" bezeichnete vorletzte Eiszeit besaB. Ieh

bin geneigt, die im Westen Hollands unter den Eemschichten

mit ihrer warmen Lusitanischen Fauna mehrfach erbohrten

Grundmoranen fiir solche der ersten Eiszeit zu halten, ent-

sprechend den Auffassungen, zu denen die diinischen Geologen

auf Grund sehr sorgfaltiger Untersuchungen dieser merkwiir-

digen warmen Fauna und ihrer Lagerungsverhaltnisso gelangt

sind. —
Das nuviatile Diluvium der siidlichen Niederlande zwischen

Maastal und Kiiste stellt eine flach nach Norden sich ab-

dachende ungeheure Sandebene dar, der groBe Diinengebiete

und Hochmoore aufgesetzt sind und in der in Parallelstreifen

vollstandig eingeebnetes Material der Hochterrasse sich findet,

das auf tektonischen Horsten aufsitzt und einer vollstandigen

Einebnung durch die Gewasser unterlag. Ich halte diese der

flandrischen Stufe der belgischen Geologen entsprechenden

Bildungen fiir einen ungeheuren flachen Schuttkegel der Schelde,

der Maas und des Rheins und erblicke ihre rechtsrheinische

Fortsetzung in den von 0. TlETZE beschriebenen ausgedehnten

Talsandflachen im Emsgebiet, die sich im Emstal nach Norden

und im Yechttal nach Westen hin verflachen.

Zur Diskussion sprachen die Herren FlieGEL, WOLFF,
Tietze und der Vortragende.

Herr W. WOLFF bemerkte zu dem Vortrag des Herrn

KeilhaCK etwa folgendes:

Die von Herrn KeilhaCK aufgestellte Gliederung des nieder-

landischen Diluviums ist im ganzen sehr einleuchtend. Auf zwei

Punkte derselben mochte ich naher eingehen. Erstens auf die

„flandrische Stufe", jene jungdiluviale, mit Torfeinlagerungen

versehene, ausgedehnte Sandablagerung im Westen des nieder-
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rheinischen Terrassen- und Moranengebietes, die Herr KEILHACK
in Beziehung setzt zu den ausgedehnten Talsanden der Ems-
gegend. Diese Stufe kann man im nordwestdeutschen Kiisten-

gebiet noch weiter verfolgen, bis in das sudwestliche Holstein.

Sehr deutlich ist sie an der Weser im „ Bremer Becken" ent-

wickelt. Dort befindet sich sudlich der Stadt Bremen zwischen

Diluvialhochflache und Weserniederung die sog. „Yorgeest" T

eine Sandterrasse, die aus dem nordischen Material der be-

nachbarten Hohen zusammengeschwemmt ist und in keiner

Beziehung zu der angrenzenden , stark mit Geroll aus dem
Weserstromgebiet durchsetzten Niederterrasse des Wesertales

steht. In der Vorgeest sind neuerdirigs bei Wasserbohrungen
einige ziemlich tief unter Sand vergrabene und sicherlich nicht

dem eigentlicben Alluvium angehorige Torflager angetroffen *).

Es entspricbt also diese Yorgeest im Aufbau genau den vom
eigentiichen Rhein-Maas- Diluvium unabhangigen flandrischen

Sanden der siidwestlichen Niederlande. Ahnliche Lokal-

bildungen jungdiluvialer Sande von geringerer Ausdehnung
und unabhangig von den spatglazialen Schmelztalsanden

kommen aucb in der Gegend von Pinneberg, nordwestlich

Hamburg, vor.

Der zweite Punkt ist die Annabme KElLHACKs, dafi die

alteste norddeutsche Yereisung auch nach den Nieder-

landen bin machtig entwickelt gewesen sei. Dieser Annahme
vermag ich nicht beizustimmen. Ich bin allerdings uberzeugt,

da6 weiter im Osten, namlich in der Berliner Gegend, diese

Yereisung im Liegenden der Paludinenstufe uberraschend

machtige Moranen hinterlassen hat. Das hat Herr KEILHACK
an dortigen Bohrprofilen klar nachgewiesen. In Westdeutschland

treten aber, soviel man bisher weifl, diese Moranen vor denen

der mittleren Yereisung sehr zuriick. Im Hamburger Gebiet

ist die tiefste Morane nur noch selten als einigermafien typi-

scher Geschiebemergel ausgebildet; meist wird sie dort durch

fluvioglazialen Kies vertreten. Ebenso kennt man sie aus-

Bremer Tiefbohrungen bisher nur in Kiesfazies, und dasselbe

gilt fur ihre westlichsten deutschen Vorkommnisse in Ost-

friesland. Herr KEILHACK rechnet ihr nun in Niederland den

machtigen Geschiebelehm unter den „Eemschichten" in der

Gelderschen Yallei zu, indem er sich auf das altinterglaziale

Alter der Eemformation stiitzt. Ich glaube aber jetzt, daft

man doch genotigt ist, die marine Eemformation in das jiingere

Interglazial zu stellen, obwohl ich friiher fiir gewisse Eem-

x
) Nahere Mitteiluug iiber diese Bohrprofile behalte ich niir vor.
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schichten in Westpreufien eine andere, derjenigen KElLHACKs
ganz entsprechende Auffassung vertreten habe 1

). Uberblicken

wir die marinen Transgressionen von der Pliozanzeit an, so

haben wir folgendes Bild: Das pliozane niederlandisch-englische

Meer hatte zunachst auch auf siidwestlichem Wege Yerbindung

mit dem Atlantik, Yerlor dieselbe aber schlieBlich, indem es

sich nord warts zuruckzog. Dies zeigt sich am Aussterben der

siidlichen und Einwandern der borealen Konchylien. Das
Meer verschwand, die erste Vergletscberung vollzog sich. In

der ersten ' Interglazialzeit kehrte das Meer yon Norden
zuriick und lagerte seine Sedimente in einigen Bezirken der

jetzigen kimbrischen Halbinsel ab; Niederland wurde von

diesem Meer nicht erreicht. Die Fauna seiner Sedimente ist

dort, wo die Lagerung ungestort und die Zugehorigkeit zum
alteren Interglazial sicher ist, z. B. in der Umgebung von

Hamburg (Billwerder, Yolksdorf, Othmarschen, Siilldorf —
auch Utersen gehort hierzu, ist aber gestort — Brunsbuttel),

durchaus von der Eemfauna verschieden und weist auf eine

etwas geriiigere TVarme hin als letztere. Offenbar hatte eben

die altinterglaziale Nordsee keinen atlantischen Yer-

bindungsarm durch den Kanal. Nun kam die gewaltige

mittlere Yereisung. Nach ihrem Ende, in der jiiugeren
Interglazialzeit, erschien auch die Nordsee wieder, diesmal

durch einige Teile des westlichen Niederlands und Flanderus

sich nach dem Atlantik siidlich um England ausdehnend. Auf
diesem Wege durften der Tapes aureus, var. eemiensis, die

Lucina divaricata und andere Formen der uberall so auffallend

gleichmafiigen und charakteristischen Fauna eingewandert sein.

Dieses Meer erstreckte sich, das sudliche Holstein meidend 2

),

durch Schleswig, das sudliche Jutland und Teile des danischen

Inselreichs nach Osten, wo wir es auf Rugen, in Hinterpommern,

WestpreuBen und sogar einem Teil der Provinz Posen wieder-

finden. Die Lagerungsverhaltnisse sind nun derart, dafl in

Niederland, an der unteren Eider, bei Tondern und Ripen die

Sedimente dieses Meeres nur yon Talsanden, niemals Yon

Moranen bedeckt sind, weil die jiingste Yereisung diese

Gebiete nicht erreicht hat. Im ostlichen Teil der kimbri-

schen Halbinsel, im danischen Inselgebiet und in den deutschen

Ostproviczen ruhen aber machtige Moranen darauf, und das

1
) W. Wolff: Die geologische Entwickelung WestpreuBens.

Schrift. d. Naturforsch.-Gesollsch. in Danzig, 1913.
2
) Ygl. W. Wolff: Die Entstehung des Landes, in Krumm

& Stoltenberg; Unscre meerumschlungene Heimat, Band I, Kiel 1915,

L^psius & Tischer.
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marine Interglazial ist kaum irgendwo in ungestorter Lagerung

erhalten. Die Stratigraphie ist hier schwer zu entwirren und
laBt ortlich Yerschiedene Deutungen zu. Legt man aber das

Hauptgewicht auf die palaontologischen bzw. biologischen
Yerhaltnisse, wie sie besonders durch V. NoRDMANN dargelegt

sind, so muB man die ostliche Eemfauna mit der west-
lichen vereinigen und in die grofle Transgression der
jiingeren Inter glazial z eit versetzen. Dann aber ist der

Geschiebemergel im Uutergrund der Gelderscben Yallei wahr-

scheinlich der gleiche wie derjenige im Liegenden der Eem-
fauna des unteren Eidergebietes, namlich mitteldiluvialer.

Herr TIETZE bemerkte folgendes:

Es ist erfreulicb, daB ein mit den Yerhaltnissen des

Diluviums unseres norddeutschen FJachlandes vertrauter Geologe

uns eiuen Bericht uber das hollandische Diluvium gibt, aus

dem hervorgeht, dafi sich in Holland dieselben Verhaltnisse

in diesen geologischen Gebilden wiederfinden wie bei uns an

•der Ems, wo Schucht und ich die geologischen Aufnahmen
ausgefiihrt haben. Es ist gut, daB die 'Ausfuhruugen des

Herrn Vorredners mit den vielen unmoglichen Diluvialformen,

yon denen uns hollandische Geologen aus ihrem Vaterland

erzahlten, aufraumen, wie auch mit den Pseudoendmoranen

und Pseudoosern, merkwiirdigen DiluYialformen, die Martin-
Oldenburg erfunden hatte. SCHUCHT uud ich haben auf diese

schiefen Auffassungen an YerschiedeDen Orten bereits hiugewiesen

und auch ihre Entstehung erklart. Sie wurden dadurch hervor-

gerufen, daB diese Beobachter nicht, wie es zunachst gelegen

hatte, sich um Vergleichsbilder im norddeutschen Flachland urn-

sahen, sondern sich z. T. ihre Analogien auf der skandinavischen

Halbinsel, auf Island, Gronland oder in den Alpen suchten,

wo natiirlich das Landeis unter ganz anders gegebenen Unter-

grundYerhaltnissen auch ganz andere Formen der von ihm
umgestalteten Erdoberflache zuriacklassen muBte als in unserem

norddeutschen Flachland, und ganz besonders in dem Yer-

haltnismai3ig ebenen Gebiete zwischen Weser und Ems und
jenseits der hollandischen Grenze.

Was der Herr Yorredner uns von Profilen durch
Diluvialhiigel und von der EntwickJung und Zusammen-
setzun'g der sog. Talsande gegeben hat, stimmt mit den

Yon uns an der Ems gemachten Beobachtungen iiberein. Es

sind die typischen Formen, die das altere Glazial, soweit es

noch erhalten ist, uns bietet. Sie sind durch Denudation und
Erosion in der langen Zeit des letzten Interglazials und des
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Tungsten Glazials aus den urspriingiich rein glazialen Formen
der vorletzten Vereisung entstanden. Deshalb weicht die Zu-

sainmensetzung der hentigen hangendsten Schichten insofern

Ton solehen echt glazialer Bildung ab. als sie keineriei Ab-
hangigkeit von der Lage und Bewegung des alten Landeises

aufweisen: das Hinterland einer Endrnorane ist z. B. nicht

anders zusammengesetzt wie ihr Yorland. Deshalb fand Herr

KtlLHACK ostlieh wie westlich der von ihrn besehriebenen

Endmoranenprofile die gleichen Sandflachen, die von dem
Endrnoranenrucken nach dem Yorland hingeneigt sind. Diese

auffallige Erscheinung ist leicht zn erklaren. wenn man die

Yeranderungen beriicksicktigt. die das Glazial durch die Ein-

wirkung wesentlich meteohscber Einflusse seit seiner Ablage-

rung erlitten hat. Diese Einflusse waren so umgestaltend. dafi

man die neuentstandenen Formen mit ahnlicken glazial er Ent-

stehnng verwecbseln kann. Soiehe Irrtamer sind dem Herrn

Yortragenden auch bezuglich der von mir bereits kartierten Ge-

biete unterlaufen.

Zunachst liegt kein Grund vor. anzunehmen. dafi in

diesem Gebiet das Landeis andere Formen entwiekelt hatte wie

weiter im Osten. Beim Yorriicken von wurde es gestaut an

Hohenriicken. die von nach W laufen. also parallel

dem heranschiebenden Eisrand. Nur bei dem Yorriicken konnte

es die grofiten Einwirkungen auf den TTntergrund ausiiben.

denn. um vorriicken zu konnen. nahm seine Machtigkeit die

grofiten ]MaJ3e an. da es die ihm entgegenstebenden Gelande-

schwierigkeiten nur auf diese "Weise iiberwinden konnte.

Wahrend dieser Zeit also mufite die grofite Aufwolbung des

Untergrundes. die starkste Zusammenstauchung und Auswalzung
der vor seinem Rand aufgeprefiten Schichten stattgefunclen

haben. Keineswegs bat es dabei die ubersehrittenen Schichten

vollstandig entfernt. Zum Beispiel besteben die Hohen ostlieh

und westlich Lingens und die von Ulsen. die im allgemeinen

von WNW nacb OSO verlaufen. heute noch aus den Schichten,

aus denen sie vor dem Eintreffen der Yereisung bereits be-

standen. und ihre bereits damals verwitterte Oberflache liegt

heute noch an ders.eiben Stelle. wo sie vom Eis erreicht und

iiberschritten wurde. Immerhin hat das Eis einiges Material

von der obersten Decke des L'ntergrundes aufgenommen und

damit die unterste Schicht der Grundmorane gefarbt. so dafi

diese je nach dem Untergrund. den sie iiberschritten hatte.

bald mehr tonig. bald mehr sandig. bald mehr mergelig aus-

gebildet war oder eine erhohte Menge der gerade im Unter-

grund anstehenden festeren Gesteine in sich aufgenommen
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hatte. Aber die Machtigkeit dieser lokal gefarbten Moranen-

schichten ist nicht bedeutend, ihre hangenderen Schichten

sind mehr und mohr rein nordischer Zusammensetzung, so daft

heute noch die groflere obere Masse eiaes in einem tieferen

Tal abgelagerten Geschiebemergels in keinerlei Hinsicht sich

von einem solchen der jiingsten Vereisung aus dem ostlichen

Elachland unterscheiden lafit.

Mit groBerer Leichtigkeit iiberwaltigte das Eis
beim Vorriicken Hohenziige, die in der Richtung seiner
Bewegung gestreckt sind. Wie jene quergerichteten Hohen-
ziige in ihrem Verlauf alte tektonische Linien verraten, die dem
bercynischen Streichen des Teutoburger Waldes oder Ibben-

biirener Scbafberges entsprechen, so wurde bereits vor dem Ein-

tritt der nordischen Vereisung in unser Gebiet durch den EmsfluB

eine tiefe Rinne in das altere Gebirge eingescbnitten, die sich

ungefahr mit ihrem heutigen Laufe deckt. Diese alte Niederung

war von der der Vechte durch eine Wasserscheide getrennt
T

die heute noch erhalten ist in dem Emsburener Hohenzuge,

der sich von NNW nach SSO hinzieht. Die seine ganze

Masse bildenden tertiaren Tone haben, da das Eis von N
bzw. NNO kam, seinem Vorriicken fast keinen Widerstand

entgegengesetzt; sie liegen deshalb ungestort horizontal und
zeigen nur am flachen NO-Abhang einige ganz schwache, nur

durch Bohruagen und Aufgrabungen nachgewiesene flache

Sattelchen, die hier durch den Druck des herankommenden
Eises hervorgerufen waren. Ahnlich liegen die Verhaltnisse

in den Lohner Bergen.

Das Landeis iiberzog das Land, das es uberschritt^

liickenlos mit der Grundmorane, mit Ausnahme seines aufiersten

Randgebietes, weil es dort nicht mehr machtig genug war,

iiber alle Hohen hinwegzureichen. Beim Zuriickschmelzen

mehrten sich solche eisfreien Gebiete infolge der zunehmenden
Verschwachung der Eisdecke. In diesen Gebieten war das

Eis tot. Es konnte auf den Untergrund nicht mehr stauchend

und pressend wie beim Vorgehen einwirken. Erst dort, wo
das lebende Eis seine Eis- und Schuttmassen noch heran-

schob, konnte es derartige Wirkungen auf den Untergrund

ausiiben. Die auBerste Linie, in welcher dies geschah, ist

aber die der Endmoranen, wo das Eis stationar wurde. Aber
die Wirkungen, die es hier auf den Untergrund ausiibte,

miissen bei weitem geringer gewesen sein als zur Zeit seines

Vorriickens. Denn jetzt gelang es dem Eis ja nicht niehr^

die Linie zu iiberschreiten, die es vordem mit seinen gewaltigeren

Eismassen noch iiberwinden konnte. Vor allem aber miissen
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sicli in dieser Linie die Ausschmelzungsprodukte der wahrend der

ganzen stationaren Periode ausgesehmolzenen Eisschuttmassen

vorfinden. Ich habe das Gliick gehabt, zwischen Schlesien

und Posen eine Endmoranenlinie auf fast 300 km Lange

zu untersuchen. Die Erscheinung der Staumorane tritt in

diesen Endmoranen aufierordentlich zuriick gegeniiber den echten

Schuttbildungen der Moranen. Auch die den meinigen parallel

verlaufenden mittelposenschen Endmoranen zeigen vielfach Auf-
schiittung, und ebenso der noch weiter nordlich von Herrn

KEILHACK verfolgte pornmersche Endmoranenzug. "Warum

sollte das Inlandeis hier in Holland nur Staumoranen als End-

moranen hinterlassen haben? Warum fehlt ihnen, ' wenigstens

bei IJlsen und Emsbiiren, jede Anhaufung von Endmoranen-

material, wie dies doch bei einer langer stationar gebliebenen

Lage des Eisrandes zu erwarten ist, wenigstens nach den

Beobachtungen, die nicht nur im norddeutschen Elachland,

sondern iiberall, wo es Endmoranen gibt, gemacht worden sind.

Ich will damit nicht sagen, dafi alle von Herrn KEILHACK
aufgefiihrten Endmoranen keine solchen seien; die auBerste siid-

warts vorgeschobene Endmoranenlinie, die ihrer schonen typi-

schen Formen wegen schon langst als solche erkannt war, ist

auch meines Erachtens sicher eine echte Endmorane. Unbedingt

mufi ich es aber bestreiten fiir die Hohen von Emsbiiren, die

keinerlei Stauchung der ihren Kern bildenden tertiaren Schichten

zeigen, auch zum Teil noch mit der ursprlinglichen Grund-

morane bedeckt sind und keinerlei endmoranenartigen Auf-

schiittungen aufier in einem diinnen, sie kreuzenden Riicken

beim Orte Emsbiiren selbst aufweisen. Ebensowenig trifft

Herrn Keilhacks Ansicht fiir Lohne und IJlsen zu, wo der

Kern der Hohen bereits vor dem Herannahen des Eises als

Hohen dastand. Sie zeigen zwar Sandschichten , die nach

ihrer petrographischen Zusammensetzung aber alter als die

Grundmorane sind, wahrend echte Decksande oder obere Sande,

bzw. Endmoranensande fehlen. Die Unterscheidung dieser

Sande ist so leicht. Die Sande, die alter als die Grund-

morane sind, bestehen fast nur aus Milchquarz und schwarzem

Kieselschiefer ; die jiingeren aber sehen so aus wie die ent-

sprechenden Sande im Osten. Nicht jeder mit Geschiebesand

bedeckte Riicken ist also eine Endmorane.
Ebenso erscheint mir die Deutung, die Herr KEILHACK

den Sandbergen und -flachen der Veluwe !

) gegeben hat, als

noch nicht geniigend begriindet. Die eingehende Kartierung

J
) Die Veluwe = die fahle Aue.
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dieses Gebietes, in dem keine typischen Endrnoranenformen

auftreten, sondern mehr ein unregelmafiiges Durcheinander von

Sandbiigeln, deren Kern oft noch nicht bekannt ist, wird ihre

eigentliche Entstehung vielleicbt einmal lebren.

Betracbten wir, was aus den glazialen Gebilden nacb dem
Riickzug des Eises geworden ist, so ist der wichtigste Vor-

gang die Abtragung der Schichten durch das fallende Wasser.

Diese Denudation muBte am scbnellsten arbeiten auf den

bocbsten Gelandeteilen. Sie trug die Decksande weg und
loste die Grundmorane aufbereitend auf. Die tonigen Bestand-

teile wanderten mit den Bacben zum Tal und mit dem Flufi

zum Meer* Die Sande gelangten nur ins Tal. Dort wurden

sie von vielen kleinen Bacben umgelagert, so, wie ich es aus

der Quakenbrucker Gegend neuerdings wieder gescbildert babe

und der Herr Yorredner aus der Gegend ostlicb der Yissel

bericbtet bat. Diese dauernden Umlagerungen begannen in

der letzten Interglazialzeit, sie dauerten wabrscbeinlicb in der

ganzen folgenden Glazialzeit, mit Ausnabme ibrer Akkumula-
tionsperiode, an, und gescbeben beute nocb. Das Resultat

dieser Tatigkeit war zunacbst eine Ausfiillung der zur Ab-
scbmelzperiode des vorletzten Landeises erodierten Stromtaler

bis zu ibrem Rand, dann eine Transgression der Talsande

iiber die Talufer, also eine allmablicbe Zuscbiittung des ge-

bliebenen Hobendiluviums bis auf die Restinseln, die beute

zwiscben den weiten Talebenen als Geest aufragen. Den
aufiersten Mantel dieser Geestr'ucken bilden allentbalben

steinige Sande, d. b. Gebangebildungen, unter denen die ebe-

malige Grundmorane erbalten ist, freilicb nacb obenbin aus-

keilt und die alteren Bildungen an der Kuppe beraustreten

3a6t. GroBe Blocke, vielfacb Windscbliffe spielen in der

obersten Decke eine groBe Rolle, namentlicb in den von jeber

weniger bewobnten Gegenden
;

dort, wo reicblicbe BevoJkerung

in den fetten Talflacben zwiscben den Geestinseln bauste,

sind diese groberen Steine seit vielen Jabrbunderten aufs sorg-

samste entfernt und zum Bau der Grundmauern verwendet

worden. Daber treten sie auf der Geest der Yeluwe und

deren Nacbbarscbaft mebr zuriick als z. B. auf dem Hummling.

Auf dem Riicken der Geestinseln bat sicb unter be-

sonders giinstigen Verbaltnissen die Grundmorane in kleinen

Fetzen erbalten. Diese Stiicke Grundmorane unterscbeiden

sicb von der unter den Talsanden beobacbteten Grundmorane
stets durcb ihre lokale Farbung. Es ist stets nur die unterste

Partie des Gescbiebomergels erbalten, und diese Erscheinung ist

eine der typiscben Cbarakterziige des alten Glazials.



— 61 —

Was die Sande in den Niederungen betrifft, so sind sie

— und dadurch -verraten sie gerade ihre Entstehung ais Bach-

blagerungen — durchsetzt von oben bis in grofie Tiefe von

leinen Torflagern, die bald Mederungs-, bald Ubergangstorf

fiihren. Aber die tiefsten Torfe aus 34 m, z. B. bei Quaken-
briick, fiihren eine rein glaziale Flora. Also die Sande dieser

Tiefe sind mindestens gleichaltrig mit der letzten Eiszeit. Die
Sande gehen aber noch tiefer, bis in 60 m Tiefe, hinab, werden

in dieser Zone freilich viel toniger. Erst dann folgen wieder

echt glaziale Bildungen.

Yon diesen Talsanden glaubt Herr KeilhaCK , dafi sie

jiinger seien als die Geschiebe - Sandersande, die von seinen

Endmoranen zum Tal hin abfallen. Sie seien viel humifizierter,

und somit alter als die Talsande. Auf diese Humifizierung

kann man leider keinen Wert bei der Unterscheidung des

Alters der Sande legen. Die Talsande liegen namentiich gegen

das Gehange des Geestruckens hin fast bis zum Rande im

Wasser, d. h. der Grundwasserspiegel fallt in ihnen fast mit

der Oberflache zusammen. Er sinkt im Sommer etwas darunter,

im Herbst bzw. im Fruhjahr steigt er sogar daruber, so dafi

weite Flachen uuter Wasser stehen. In solchem Gebiet kann
keine Calluna vulgaris wachsen. — Erica tetralix ist die

Charakterpflanze solcher Gebiete; sie ist daher typisch fur die

talebenen Flachen. Wo aber eine Dune in ihnen liegt, oder

wo sie sich ans Geestgelande anschliefien und auf der Geest

selbst, da kann die Calluna gedeihen. Sie meidet die Nahe
des Grundwassers, in stauender Nasse geht sie zugrunde, Sie

aber liefert den Heidehumus, aus dem der Bleisand sich

bildet und die Ortsteinbanke. Diese Bildungen finden sich

also ebenso innerhalb der Gehangesande wie auf irgendeinem

Diinenrucken mitten in der jungen Talsandebene.

Wir sind durch die Ergebnisse unserer Aufnahme vielmehr

zur tiberzeugung gelangt
5

dafi die Lage der Grenze zwischen

den Talsanden und den Gehangesanden dauernd wechselt.

Zunachst wandert in der Hauptsache die Grenze stets der

Geest zu infolge der steten Aufhohung der Talsandoberflache.

Diese Bewegung erleidet kleine Riickschlage bei Gelegenheit

grofierer Transporte von Gehangesand ins Tal infolge von

Wolkenbriichen oder ahnlichen Ereignissen. Infolgedessen ist

das Grenzgebiet charakterisiert durch eine stetige Verzahnung von

reinem Talsande und geschiebefiihrendem Gehangesande. Beide

sind also fast derselben Entstehung, die einen freilich abgelagert

durch stofiweise abfliefiende Wasser, die andern aus dem gleich-

mafiig rinnenden Wasser von Bachen. Ihr Alter ist ungefahr
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gleicb; die altesten, Yielleicht in 40—60 m Tiefe, stammen aus

der Zeit des letzten Interglazials, die bangendsten Schichten

sind ungefabr rezent. Aber bei der groBen Durchlassigkeit

dieser Talsande geht der oberirdische Lauf der Bacbe mit

der Annaberung an die Terrassenrander, dort, wo ein rezenter

FluB sich in die Talsandebene eingescbnitten bat, mebr und

mebr in einen unterirdiscben iiber. Die Rander der Talterrassen

sind trocken. Die Akkumulation bat dort aufgebort; kleine,

deni HauptnuB zafallende Bacbe scbneiden sicb am Rande der

Terrasse in der Talsandebene ein und erodieren also. Die

Talsande, welcbe die Obernacbe der groBen Talebenen zu-

sammensetzen, sind somit verscbiedenen Alters; sie sind am
jiingsten am Geestrand, am altesten am Rand gegen die

rezenten FluBtaler. Vom Beginn der Kartierung an batter

wir sie mit dem Zeicben das bezeicbnet, um anzudeuten,

daB ibre Bildung von der Zeit des vorletzten Inlandeises bis

ins jiingste Alluvium angedauert bat. Nacbdem wir beute

iiber den Beginn der Einscbneidung der beutigen Flusse in

diese Talsandebenen unterricbteter sind, wissen wir, daB ibre

bangendste Scbicbt aus einer Zeit des altesten Alluviums

stammen muB, daB also jeglicbes — diluviales Alter anzeigendes

— d oder d eigentlich fur die die Obernacbe zusammen-
setzenden Talsandscbicbten nicbt berecbtigt ist. Wir konnen

also nur von einem alteren und jiingeren Alluvium sprecben.

Setzt Herr KEILHACK also unsere Talsandnacben an der Vecbte,

am Zuidersee und die siidlicb des Rbeins und der Maas mit

der nandriscben Stufe bezeicbneten Talsandnacben ins gleicbe

Alter, so baben wir in ibnen alien nur die im alteren Allu-

vium scbon entstandenen Taler vor uns, in die sicb die

rezenten Fliisse auf Gruncl irgendwelcber Senkungen des

Kiistengebietes und dadurcb begonnene, riickwarts scbreitende,

Erosion eingescbnitten baben.

Die Talsandebene der Ems babe icb bis in ibr Quellgebiet

verfolgt und kurz vorber ibren AnscbluB an dieselben Sand-

flacben an den Ufern der Lippe gefunden. Icb glaube, daB

durcb die Yerfolgung dieser Sandterrasse Lippe - abwarts ein

weiterer AnscbluB an die Rbein- Terrassen gefunden werden

kann. Wicbtig ist die Angabe Herrn Wolffs, daB dieselben

Talsandnacben, die icb iibrigens auch bis zur Hunte verfolgte,

aucb bei Bremen und selbst an der Westkiiste von Scbleswig-

Holstein vorbanden seien. Ibr Yorkommen ist m. E. ein weiteres,

bocbst cbarakteristiscbes Kennzeicben des alteren Glazials, oder

vielmebr der langdauernden Denudation und Erosion der von

der vorletzten Eiszeit einst besetzten Gebiete.
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Schlie-Glich auBerte Herr Keilhack die Meinung, daB die

machtige, im tieferen Untergrund Hollands angetroffene Grund-
morane der drittletzten Yereisung angehoren konnte. Meinen
Beobachtungen in Schlesien entsprechend, bin auch ich der

Ansicht, daB diese drittalteste Yereisung sich fast ebensoweit

siidwarts ausgedehnt zu haben scbeint wie die Yurletzte, bisher

meist als Hauptvereisung bezeichnete Yereisung. Freilich sind

die yon mir beobachteten Reste dieser altesten Yereisung recht

sparlich: diese Yereisung scheint eine ganz bedeutende Zer-

storung ihrer Schichten erlitten zu haben, so daB man sie in

hoher gelegenen Gebieten nur noch selten antreffen wird.

Gleichwohl ist ihre Erhaltung in den tiefsten Depressionen

der praglazialen Obernaclie sehr wohl moglich, und man wird

ihr in Tiefbohrucgen schon ofter begegnet sein, ohne sie frei-

lich als solche erkannt zu haben.

Herr BERG sprach iiber die Vergletscherung an den
Teichen des Riesengebirges (mit 3 Textnguren).

Yon der Kgl. PreuBischen Geologischen Landesanstalt mit

den Spezialaufnahmen im Riesengebirge betraut, hatte ich in

letzter Zeit Gelegenheit, die einheimischen Glazialablagerungen

des Riesengebirges sehr eiDgehend zu studieren. Leider konnten

sich meine Studien bisher nur auf den Ostteil dieses Gebirges,

also besonders auf die Teiche und den Melzergrund, erstrecken.

Die Untersuchung der Moranengebiete an den Schneegruben

sollte im Herbst 1914 durchgefiihrt werden, wurde aber leider

durch den Krieg Yereitelt. Natiirlich habe ich mir aber bei

friiheren Gelegenheiten die Yerhaltnisse der Schneegruben schon

einmal angesehen.

t)ber die einheimische Yergletscherung des Riesengebirges

liegen uns die wertyollen UntersuchuDgen Yon J. PartSCH 1

)

Yor sowie ein Aufsatz von E. Werth 2
) in der Zeitschrift des

RiesengebirgsYereines, in welchem einzelne Punkte der ParTSCH-
schen Anschauungen modinziert werden, und ich will gleich

YOrausschicken, daB auch meine Untersuchungen diese neueren

Anschauungen im wesentlichen bestatigt haben. Fur eine aus-

gedehntere Gletscherbildung, insbesondere fur eine allgemeine

Yereisung des ganzen riesengebirgischen Nordhanges bis ans

Bobertal, wie sie G. BERENDT 3
) annehmen zu miissen glaubte,

2
) J. PaUTSCH: Forschungen zur deutschen Landes- und Yolks-

kunde. Bd. 8.
2
) E. Werth: Der Wanderer im Riesengebirge. 1900.

3
) G. Berendt: Jahrb. d. Kgl. Preufi. Geol. Landesanst. 1891.
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und wie sie neuerdings Lepstus wieder behauptet, fanden

sich keinerlei Beweise.

Die Moranen an den Teichen.

Die Ergebnisse der geologischen Aufnahmen in der Um-
gebung der Teiche, insbesondere die Stillstandslagen des Eises

und die dadurch bediDgten Endmoranenziige, sind in schema-

tischer Weise in Abb. 1 dargestellt. Bekanntlich finden sich

die beiden Teiche am Boden zweier gewaltiger Karnischen,.

und die Wassermassen werden durch groBe Gerollwalle, End-
moranen, am AusfluB aus den Karen gehindert. Es ist ver-

schiedentlich versucht worden, die Endmoranennatur dieser

Schuttwalle zu bestreiten, und in der Tat konnte man, wenn
man nur diese letzte Staffel in Betracht zieht, auch von Sturz-

moranen sprechen, denn die Hohe der Karhinterwand ist.

stellen weise bedeutender als die Entfernung des Trummer-
walles von dem FuBpunkt des Felsabsturzes. Es wird also,

als diese "Walle entstanden, nur ein Firnfleck mit steilgeneigter

Oberflache das Kar erfiillt haben, und die Blocke, die sich

an seinem Yorderrand ansammelten, werden zumeist einfach

von den iiberragenden Felszacken bis an den EuB des Schnee-

feldes abgerutscht sein und sich dort zu moranenartigem Wall
angehauft haben.

Verfolgen wir den AbfluB des kleinen Teiches, die groBe-

Lomnitz, weiter stromab warts, so sehen wir aber, daB es bei

einer solchen Eirnfleckbildung keineswegs immer geblieben

ist; sondern daB sich friiher von der Teichgrube aus eine-

Eiszunge nordwarts erstreckte. Es schlieBt sich an die

Teichgrube ein weites zungenformiges Becken an, "welches

sich. am OstfluB des steilen Abfalles des Silberkammes weit

nach Norden erstreckt, von einem hohen Blockwall im Osten

begleitet und im Norden verriegelt. Der nordliche, tiel'ste Teil

dieses Beckens wird von einer vollig ebenen Torfmoordecke

erfiillt. Der siidliche Teil ist zugeschiittet von den Blocken,.

die der FluB in postglazialer Zeit aus dem engsten, jiicgsten

Moranenkranz herausgespiilt und zu dessen FiiBen abgelagert

hat. In der Mitte laBt sich eine kleine wallartige Block-

anhaufung quer iiber das Becken verfolgen. Sie zeigt uns-

eine kurze Stillstandslage des Gletscherendes bei seinem Riick-

zug aus dem zweitjiingsten in das jiingste Becken, die Teichgrube,.

an. Wie schon gesagt wurde, war dieses altere Gletscher-

becken im Westen nicht durch eine eigentlicbe Seitenmorane,

sondern durch den steilen Abfall des Silberkammes begrenzt.

Die Blocke, die sich einst hier am Gletscherrande anhauften ?



— 65 —

iiegen jetzt unter dem gewaltigen Schuttmantel, der den Fufl

der Steilwand bedeckt, begraben. Viele Blocke werden wohl

auch ihren Weg iiber den wahrscheinlich etwas quergeneigten

Gletscher auf die ostliche Seite des Eises hinuber gefunden

Innenrander der Endmoranenoo-
gen

Blockuberstreuung ohne Mora-
nenformen.

1500TTL

Fig. 1.

Die Glazialbildungen an den Teichen.

Die Innenwande der Eodmoranenbogen sind darch Punktieruag

bezeichnet. Im auBersten Ende dieser Bogen fiaden sich z. T.

noch ebene Reste der ehemaligen Ziegenbecken.

haben, und dadurch wird die Grofle und Machtigkeit der ost-

lichen Seitenmorane sick zum Teil mit erklaren. Gewaltig

ist vor allem das obere, siidliche Ende dieser Ostmorane. In

der Firnregion, im eigentlichen Teichbecken, erweitert sich
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das Gletschergebiet plotzlich stark nach Osten, und so ent-

stand dicht nordlich von der Stelle, wo jetzt die Teichbaude

stent, ein einspringender Winkel im Eisgebiet. In diesem

sammelten sich die Granitblocke vor allem und hauften sich

zu dem gewaltigen 60 m hohen Hiigel an, der sich hinter der

Teichbaude erhebt. Dieser Hiigel wirkte aber seinerseits

wieder riickstauend auf den Firn und das Eis der Teichgrube,

es sammelten sich hinter ihm grofie Firntnassen an und flossen

zeitweise auch ostlich von ihm zwischen der eigentlichen Ost-

seiten-Morane und dem Gehange unter der Hampelbaude ab.

So entstand hier aufierhalb des Hauptgletscherbeckens ein

kleiner Nebengletscher (man konnte ihn nach Analogie der

parasitaren Krater eines Yulkans als parasitaren Gletscher

bezeichnen). Dieses Gletscherchen streckte sich bei etwa
30—50 m Breite 170 m weit nordwarts bis fast an den

Fahrweg Schlingelbaude - Hampelbaude und hinterlieJS beim

Abschmelzen zwei sehr kleine, aber modellartig schone End-
moranenbogen mit gut ausgepragten kurzen Zungenbecken.

Auch am grofien Teich kann man zwei gesonderte, nur

diesem Firnbecken zugehorige Endmoranenstaffeln nachweisen.

Die letzte, oberste und jiiagste ist der gewaltige Block wall,

der zurzeit den Teich gegen Nordosten abschlieBt und im
Punkte 1263 seine hochste Erhebung hat. Jenseits dieses

"Walles fallt der Berghang ziemlich steil ab, und daher ist es

hier nicht zur BilduDg eines wohlausgepragten Gletscherbeckens

gekommen. Immerhin kann man in halber Hohe gegen die

Ziegenbriicke am sog. Zolfelshiibel noch eine deutliche Staffel

erkennen, und sogar den sichelformigeo, noch nicht von der

dariiberliegenden Schuttmasse zugeschiitteten Rest einer sumpfigen

Depression, den Rest eines alten Zungenbeckens.

Waren in den bisherigen Staifeln die Eismassen der

beiden Teiche noch voneinander getrennt, so legt uns die

nachsttiefere, nachstaltere Endmorane den Beweis vor, dafi

zeitweise auch die Eismassen, die aus beiden Teichgruben

unter dem Firn herausstromten , sich zu einem einheitlichen

Gletscher vereinigten.

Wenn man von der Ziegenbriicke auf dem kleinen Wald-
weg ostlich des Baches nach Norden wandert, so iiberschreitet

man wenige 100 Schritt, bevor man den Weg Hampelbaude-
Kessel- Waldhaus erreicht, einen auffallligen, nach Westen
steil, nach Osten nach abfailenden Bergwall; da zurzeit das

Geholz dort ziemlich niedrig ist, kann man den Steilrand

weithin iibersehen und bemerkt, wie er in einem weiten, nach

dem Gebirge zu offenen Parabelbogen eine vollig ebene, an-
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moorige Flache umzieht. Es ist erne groBe, prachtvoll ent-

wickelte Endmorane, die ein weites, schon entwickeltes Zungen-

becken einschlieBt. Nach Siiden zu steigt das Gelande in un-

regelrnafiigen Schotterhaufen gegen die beiden vorhin erwahnten

unteren Staffeln des Groi3en-Teich-Gletschers und des Kleinen-

Teich-Gletschers an. Teilweise sind diese Massen wohl schon

Yom Gletscherbach selbst Tor der Endmorane in das Yor-

liegende altere Zungenbecken hinausgeschiittet worden (Sander),

teilweise sind sie aber auch in postglazialer Zeit yom Regen
und den jetzigen Bachen aufgeschiittet, als die ersten An-
fange der Zerstorung der Endmoranen und der Zufiillung der

Zungenbecken. Es sind also Schuttkegel des postglazialen

Zerstorungswerkes an den glazialen Bildungen.

Jenseits des eben besprochenen "Walles schlieBt sich ein

Gebiet an, welches schon durch seinen Forstnamen, die Tiirken-

hiibel, als ein besonders Yon der riesengebirgischen Landschaft

sich unterscheidendes gekennzeichnet wird. Auch die Dar-

stellung auf dem MeBtischblatt zeigt uns deutlich, daB hier

eine besondere Landschaftsform Yorliegen muB. Es ist ein

regelloses Gewirr niedriger Sand- und Schotterhaufen, durch

die sich der Bach eine enge, steilwandige Talrinne gerissen

hat. Zwischen den Sandriicken liegen zahlreiche kleinere

abfluBlose Becken, und unter anderen auch eine auffallige

beckenformige Erweiterung der Bachrinne. Sie ist mit ebenen,

wohlgerundeten Schottern erfullt, und man erkennt leicht, daB

hier ein Yon jiingeren AlluYionen fast wieder zugeschiittetes

Zungenbecken Yorliegt, um welches sich die Hiigel als halb-

kreisformiger Endmoranenwall gruppieren. Nahe aufierhalb

dieses Walles ist ein zweiter, dicht angeschmiegter Wall kennt-

lich, der aber kein Zungenbecken umschlieBt. Jenseits des

auBersten Walles fallt das Gelande jah ab. Auf der Hohe
nahe westlich Yom Punkte 1003,7 liegt noch ein kleiner

Denudationsrest Yon Sand und Kies, der Abhang selbst zeigt

aber ganz im Gegensatz zum Abhang nordostlich yom Grofien

Teich weder Sand- und Schotterbedeckung noch wallartige

Stufenbildung. Das Bachtal ist tief in anstehendem Granit

eingerissen, und nur eine besonders starke Bedeckung mit

eckigen Granitblocken erregt in diesem Gebiet unsere Auf-

merksamkeit.

Oberhalb des sog. Kessels aber, kurz ehe der Seifenbach

und die Grofie Lomnitz sich Yereinigen, finden wir wieder eine

Aufschuttung gewaltiger Blocke mit zwischengeschalteten regel-

losen Schottern und Sanden, die im Einschnitt des Weges nach

der Hampelbaude gut aufgeschlossen ist, und aus deren Grund-
5*
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wasservorrat die Gemeinde Krummhiibel neuerdings ihr Trink-

wasser entnimmt.

Diese Block-, Geroll- und Sand- Aufschiittung zeigt eine

ziemlich ebene Oberflache, aber ohne Wall- und Beckenbildung.

Man konnte sie also zunachst fiir eine Akkumulationsterrasse

ansprechen, die sich vor dem Abfal], auf dessen oberer Flache

das Gletscherende lag, aufhaufte. Die Schiittung ist aber so

regellos, ungeschichtet und moranenartig, dafi es doch wohl
richtiger ist, anzunehmen, der Gletscher sei tatsachlich zur

Zeit seiner groBten Ausdehnung mit seinem auBersten Zungen-

ende bis hier herabgekommen.

Unterhalb dieser Stelle finden sich keine Spuren mehr,

die auf einen Gletscher schlieBen lassen. Das Bachbett ist

zwar ganz besonders stark mit wildem Blockwerk erfiillt, und
hier und da findet man (z. B. beim Waldhaus) auch block

-

beschiittete Terrassenbildungen. Aber es sind dies alles Er-

scheinungen, die auch in anderen Talern des Riesengebirges

Yorkommen, und daB sie hier im Lomnitztal besonders

stark entwickelt sind, liegt wohl nur daran, daB der Bach
in seinem Oberlauf im Moranengebiet yiel mehr als andere

Bache lose Blockmassen zur Verfugung hat, die er in die

tieferen Teile mit herabreiBen kann. Eine besondere fluvio-

glaziale Yorschiittungsmasse, die von den Gerollmassen anderer

Bache nicht nur dem Grade, sondern auch der Art nach ver-

schieden ist, vermag ich nicht zu erkennen.

Werfen wir jetzt unseren Blick noch einmal vergleichend

zuruck auf die Gesamtheit der Erscheinungen, so finden wir

eine gleichmaBig und gesetzmaBige Zunahme nicht nur in der

Jugendlichkeit der Formen der Endmoranenbogen, sondern auch

in der Eiillung der Zungenbecken (Abb. 2). Die unterste, noch

etwas fragliche Staffel ist zu einer Terrasse eingeebnet, an

dem Turkenhubel umschlieBt der nicht mehr ganz klare End-
moranenwall ein Becken, das mit Sanden und Schottern fast

ausgefiallt ist. Der groBe, recht deutliche Parabelwall nord-

lich von der Ziegenbriicke umschlieBt ein mooriges Becken,

dessen hinterer Teil von jiingeren Schuttmassen halb zugeschiittet

ist. Zwischen der Ziegenbriicke und der Teichbaude finden

wir ein schwammiges, noch mit Wassertiimpeln durchsetztes

echtes Moor, und das Teichbecken selbst ist noch nicht ver-

landet, obwohl sich die Schuttstrome von alien umgebenden
Felsenrinnen aus bedrohlich gegen die Teichmitte vorschieben*

Es zeigen also natiirlich die auBeren Moranenbogen altere, die

inneren ganz jugendliche Formen, wir sehen aber nirgends

einen scharfen Hiatus, der es uns erlauben wiirde, mit Sicher-
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beit die unteren Staffeln etwa einer alteren Eiszeit zuzuweisen

als die oberen.

Die diluvialen Bildungen des Melz ergrundes.

Wenden wir uns nun dem benacbbarten Melzergrunde zu,

so finden wir bier nirgends Endmoranenwalle und Zungen-

becken. Das Talende bildet einen groflartigen, karartigen

Felsenzirkus. Bald hinter der Yereinigung der Quellbacbe

beginnt eine Terrasse, gescbicbtet und aus woblgerundeten

Gerollen bestebend. Die Blockmassen, welcbe den Fufi der

Talwande uberscbiitten , sind scbarfkantig und zeigen keine

Andeutungen eines Massentransportes in der Ricbtung des

Talweges. Der Bacb scbneidet sicb langsam immer tiefer in

die Terrasse ein, deren Flacbe sicb zuletzt mebr als 20 m
bocb iiber dem Wasserspiegel befindet. Sie tragt bier die

Melzergrundbaude, nabe stromabwarts von diesem Punkt bricbt

die Terrasse, die eine reine Akkumulationsbildung ist, jab

ab, und bis zum Ausgang des Melzergrundes bis zur sog.

Pionierbrucke finden sicb nur nocb vereinzelte Spuron niedriger

Terrassenbildungen. Die groBe Terrasse der Melzergrundbaude

ist deutlicb fluviatil. Die Gerolle sind woblgerundet, und, was
sebr bezeicbnend ist, es finden sicb auf der rein aus Granit

bestebenden Westseite des Tales massenbaft Glimmerscbiefer-

gerolle von der Ostseite. Einen solcben Transport auf die

andere Seite der Tallinie kann wobl ein maandrierender Bacb,

aber nicbt ein die ganze Talbreite erfullender Gletscber be-

wirken. Die Terrasse selbst ist also fluviatil, immerbin bleibt

aber das jabe Abbrecben der Terrassenbildung merkwurdig,

und icb kann mir wobl denken, dafi ursprunglicb bei der

Melzergrundbaude eine Endmorane gelegen bat, die aber jetzt

fluviatil umgearbeitet und eingeebnet worden ist. PARTSCH
erwabnt nocb, dafi sicb die Terrasse auf der Ostseite des

Tales vom Gebange ablose und wallartig der Mitte des Tales

zustrebe; icb glaube aber, dafi bier nur eine kleine Erosions-

rinne vorliegt, die sicb zwiscben dem Terrassenende und dem
benacbbarten Gebange eingeschnitten bat. Icb sebe also im

Melzergrund keine Endmorane und kein Zungenbecken, balte

es aber doch mit PARTSCH fur sebr wabrscbeinlich, dai3 sicb

voriibergehend bis zur Melzergrundbaude ein Gletscber berab-

gestreckt bat. Die reifienden Wassermassen, die seit dem
Scbwinden des Gletscbers das Tal berunterfegten, baben aber

bereits alle typiscben Glazialformen wieder zerstort. Viel-

leicbt bat aucb der Gletscberbacb selbst scbon, da er die

ganze Breite des scbmalen TaTgrundes erfiillte, die Bildung
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echter, bogenformiger Endmoranen verhindert. Auch im Riesen-

grund zeigen die dort allerdings viel deutlicheren Moranen
auffallende Anklange an jah einsetzende und jah abbrechende

Terrassenziige; schone bogenformige Endmoranen bildeten sich

nur, wo der Gletscher iiber ein breites offenes Gehange zu

Tal steigen konnte.

Eingehende Erorterungen widmet PARTSCH auch den

Bildungen am Ausgange des Melzergrundes, dem sog. Wolfs-

hauer Schuttkegel (vgl. Abb. 3). Schon E. Werth hat diese

Anschauungen in einzelnen Punkten modifiziert, und auch ich

bin zu etwas abweichenden Ansichten gekommen.
PARTSCH sieht in der kegelformigen, mit wilden Block-

massen uberschiitteten trichterformigen Erweiterung des Lomnitz-

tales einen Aufschiittungskegel, der sich als Sander Tor dem
Gletscherende aufgeschiittet hat. Da diese Bildung dicht ober-

halb der erwahnten Pionierbriicke aufhort, so glaubt er, hier-

hin eine auflerste Endstaffel der Yergletscherung legen zu

diirfen. Nun hat schon Werth darauf hingewiesen, daB diese

Schotter gar nicht so sehr machtig seien, sondern daB mehr-

fach im Bachbett, weiter unterhalb sogar an den Wanden der

der Bachrinne, der feste Granit anstehe. Werth zeigt auch,

daB die Annahme von PARTSCH irrtiimlich ist, der Schutt-

kegel neige sich an seinem Ende scharf gegen die Krumm-
hiibler Hauser hinab und ende an der Maimuhle; es bilde

vielmehr die von Schotter bedeckte Ebene, die nach Ober-

Steinseifen zieht, die Fortsetzung dieser Terrasse.

Ich muB mich dieser WERTHschen Ansicht yollig an-

schlieBen. Meine Beobachtungen begannen unten am Rande
des nordischen Inlandeises im Erdmannsdorf-Lomnitzer Kessel.

Von dort konnte ich die Terrasse, die sich auf den nordischen

Geschiebelehm auflegt, ganz deutlich bis nach Steinseifen ver-

folgen. Wenn man in der Nahe des Steinseifener Vorwerks
auf offenem Felde stehend gegen Wolfshau hinaufblickt, so

sieht man, daB sich der „Wolfshauer Schuttkegel" mit der

Talaue zwischen Pfaffenberg und Ziegenriicken zu einem stark

ansteigenden, aber ununterbrochenen Talzuge vereinigt, der

aus dem engen Melzergrund trompetenformig sich erweiternd

hervorbricht. Das jetzige Plagnitztal durchschneidet als deut-

lich jiingere Rinne diesen Talzug spitzwinklig. An seinen

Hangen ist beiderseits unter dem Schotter des alten Talzuges

der Granit angeschnitten.

Am Ostrande des Wolfshauer Schuttkegels zieht sich

eine deutliche alte FluBrinne gegen den Ausgang des Eulen-

grundes hin. Hier lag also ehedem die Vereinigung von
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Plagnitz und Lomnitz. Der groBte Teil des Schuttkegels liegt

daher unterhalb der ehemaligen Talvereinigung und gehort

beiden Talern an. Die groBen Gerollblocke bestehen aller-

dings alle aus Granit, zwischen ihnen verstecken sich die

kleinen Glimmerschieferblockchen , auch hat der viel langere

und wasserreichere Melzergrundbach vie! mehr herabgeschwemmt
als der Eulengrund. So sieht es aus, als ob der ganze Schutt-

kegel dem Melzergrund angehore und der Eulengrund gar

keinen diluvialen Schuttkegel besaBe.

Dem Lomnitztal folgt unterhalb Krummhiibel noch eine

zweite niedrigere Terrasse. Sie laBt sich bis Mariensruh ver-

folgen, sie nimmt ihren Weg durch das jiingere Lomnitz- und
Plagoitztal, das sich westlich um den inselformigen Kegel des

Pfaffenberges herumzieht und spitzwinklig das altere Tal durch-

schneidet. Dieser Terrasse gehoren auch die niedrig gelegenen

Schotter unterhalb des Wirtshauses zum Rabenstein an, welche

PartSCH seinerzeit als schnell abfallendes Ende des Wolfs-

hauer Schuttkegels aufgefaJ3t hat.

Spuren einer solchen Nieclerterrasse finden sich auch noch

in der Erosionsrinne, die der Lomnitzbach in den Wolfshauer

Schuttkegel hineingenagt hat. Ich will das nicht leugnen,

obwohl mir zum Teil nur altalluviale Schotteranhaufungen im
Talzuge vorzuliegen scheinen. Ich kann aber in diesen Spuren

der allverbreiteten Niederterrasse keine besonderen fluvio-

glazialen Beweise fiir eine getrennte zweite Yereisung des

Melzergrundes sehen.

Erwahnen will ich noch, da6 sich diese Niederterrasse

auch im Krummhubeler Tal bis ans Alexandrinenbad hinauf-

zieht und wahrscheinlich mit dem Terrass^nrest am Waldhaus
gleichen Alters ist.

Die Blocke auf dem ebenen Gelandestreifen, auf welchem
sich die Krummhubeler StraBe hinzieht, fasse ich ebenfalls als

Terrasse auf; sicherlich bilden sie eine Terrasse nordlich yom
ahnhof. Sie sind der Talboden der alteren GroBen Lomnitz,

ie sich erst nordlich vom Pfaffenberg mit der Plagnitz und
leinen Lomnitz vereinigte.

Der Pfaffenberg und die „Lehneu
hingen also zur Zeit

er Hochterrasse noch zusammen, wahrscheinlich uur durch

inen schmalen und niedrigen Grat; denn der Eulengrund-

'elzergrund-Bach wurde durch den harten, von Granit durch-

rumerten Gneis des Rabensteines zu einem Bogen nach Westen

enotigt, der GroB-Lomnitzbach durch den festen, fast gleich-

ornigen Granit des Heidelberges zu einem Bogen nach Osten,

o daB sich hier die beiden Paralleltaler sehr nahe kamen.
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Erst in der Erosionszeit zwischen Hochterrasse und Nieder-

terrasse wurde der Riegel von Nordwesten her durch ruck-

schreitende Erosion zersagt, Melzergrundbach und Eulengrund-

bach wurden westlich urn den Pfaffenberg herum abgelenkt..

Der Eulengrundbach muBte sich dabei sein neues Tal spitz-

winklig durch das alte hindurchlegen. Noch heute sieht man r

daB der Nordostabfall der Lehne und der Sudwestabfall des-

Pfaffenberges einen frischen Anschnitt mit viel steileren, jugend-

licheren Gelandeformen bilden.

Die Gletscher im bohmischen Anteil des ostlichen

Riesen gebirges.

Ganz kurz will ich nur auf die Vergletscherung des-

bohmischen Anteils im ostlichen Riesengebirge eingehen. Wie
im Melzergrunde hat ein Teil der Moranen besonders im unteren

Riesengrund mebr die Form jah einsetzender blockreicher

Terrassen, trotzdem ist aber natiirlich an einer sehr betracbt-

lichen Gletscherbildung im Riesengrunde nicht zu zweifeln.

Ebensowenig wird wohl jemand die deutlichen Spuren des-

Braunkesselgletschers zu leugnen imstande sein.

Anders verhalt es sich mit der Gletscherbildung im Langen

Grunde bei St. Peter. Hier sagt PartSCH selbst, daB es nur

niedrige Moranen seien, und daB man deren Ende nur annahernd

bezeichnen konne. Aber dennoch glaubt er einen Gletscher an-

nehmen zu mussen, der durch den Klausengrund herabgekommen
sei. Yon der Einmundung dieses Grundes ab findon sich namlich

plotzlich Granitblocke in den Alluvionen des Langen Grundes
r

und da der Ziegenrucken aus Schiefer besteht, und der Granit

erst jenseits dieses ' Grates auf den Ebenen der WeiBen Wiese
ansteht, so muB ein Gletscher den Granit von dieser Hoch-

ebene aus iiber den Grat hinwegtransportiert und in das Flufi-

gebiet des Langen Grundes gebracht haben. Auffallig ist schon r

daB der Klausengrund, obwohl er vergletschert gewesen sein

soli, so gar keine glazialen Formen zeigt, sondern sich als-

reine Erosionsrinne darstellt. — Bei einem Aufstieg iiber den

neuen Weg yon St. Peter nach der Rennerbaude entdeckte ich

nun hoch oben am Hange des Ziegenruckens, nicht in der

Schrunde des Klausengrundes, sondern etwas westlich davon,

im Gehangeschutt, massenhafte Granitblocke. Kein Zweifel,

der Granit sendet in die kontaktmetamorphen Schiefer, welche

den Ziegenrucken zusammensetzen, an einer Stelle eineApophyse

oder eine Ausbuchtung hinein, die bis auf die andere Seite

des Grates hindurchragt. Von dieser Stelle aus rollen die-

Granitblocke in den Klausengrund ab und sind daher von
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dessen Einmiindung an auch in den Alluvionen des Langen
Grundes zu finden.

Das Yorkommen des Granits im Langen Grund veranlaBte

PARTSCH auch zu einer anderen Hypothese. Ein Gletscher r

dessen Firn auf einer Hochebene liegt, und dessen Eiszungen

liber deren Rand abfliefien, ist ein Gletscher vom norwegischen

Typus, es ist ein Fjellgletscher. Ein Gletscber, dessen Firn

in einer grubenartigen Yertiefung des Gehanges, am oberen

Anfang eines Tales liegt, ist ein Gletscher vom alpinen Typus T

ein Kargletscher. Da Paetsch nun im Klausengrund einen

Fjellgletscher nachgewiesen zu baben glaubt, so nimmt er an r

dafi in der Hauptgletscherzeit auch die anderen Gletscher in

den Teichgruben, vor allem aber im Melzergrund und im
Riesengrund ihr Nahrgebiet auf der Ebene des Koppenplanes

gehabt hatten und bereits als Eiszungen sich steil in diese-

Taler hinunterzogen. Erst in den spateren geringeren Phasen

hatte das Nahrgebiet in den Karen und karahnlichen Tal-

anfangen gelegen; die obersten IVloranen sind ja zweifellos als

Kargletschermoranen z. T., wie wir sahen, fast nur als Sturz-

moranen am Firnfleckrande anzusehen. PAETSCH bezweifelt

sogar, ob ein Kargletscher sich ein Kar selbst zu schaffen

vermoge; denn das Kar, sagt er, muB doch yorhanden sein r

damit der Kargletscher entstehen kann. Das ist zweifellos

richtig insofern, als eine Yertiefung vorhanden sein muB, in

der sich groBe Firnmassen ansammeln konnen , aber die Kar-

form erhalt diese Yertiefung eben erst unter dem Firn durch

den ProzeB der Gletscherbildung. Nehmen wir als Beispiel

einmal die Seifengrube, einen rein durch Wassererosion ent-

standenen Talrinnenanfang. Wurde jetzt eine neue Zeit mit

starkem Schneefall und nicht zu kalter Temperatur kommen,
so wurden sich in dieser Seifengrube groBe Schneemassen an-

haufen. Wenn der Schnee sich in Firn Yerwandelt und dieser

Firn in seinen tiefsten Teilen in den latent fliissigen Zustand

der Regelation gerat, so wird er am yorderen Ende des

Firnfleckes als Gletscherzunge herausgequetscht. Er flieBt also

am Boden der Grube nach vorn , an deren Hinterwand sackt

er yon oben nach und raumt auf diese Weise alles lose Geroll

der ehemaligen Grubenwande nach vorn heraus. Auch wenn
die eigentlichen Schuttmassen hinausbefordert sind, dringt das

zahe Gletschereis in alle Spalten und Fugen des kliiftigen

Gesteins und reiBt neue Blocke aus ihrem Yerband heraus,

so daB die V-formige Erosionsrinne zur U - formigen zirkus-

artigen Kargrube sich erweitert. Das Abschleifen spielt

nach meiner Uberzeugung eine recht geringe Rolle, die Haupt-
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wirkung ist das Ausraumen, welches das Gletschereis wie kein

anderes Agens zu bewirken vermag.

Altersbeziehungen der Moranen zueinander und zur
nordischen Yereisung.

In der Entscheidung der wichtigen und schwierigen Frage,

-ob die Moranenbildungen des Biesengebirges verschiedenen

Eiszeiten oder alle derselben Eiszeit angehoren , schliefie ich

mich vollstandig der Meinung von E. "Werth an, der die

Moranen als Staffeln einer Eiszeit auffaBt. Die Griinde,

welche PartSCH veranlaBten, zwei Eiszeiten anzunehmen, sind

samtlich nicht ganz stichhaltig.

Der Hauptbeweispunkt ist ihm der, dafi die untere Morane
des Schneegrubengletschers bei den Barlochern eine deutliche

Teilung in zwei Eisstrome, je einen aus der Grofien und aus

4er Kleinen Schneegrube, zeigec , wabrend die weiter oben

gelegenen Moranen beide Gruben in einem Bogen umscblie^en.

Es mufi also friiher der Grat, welcher noch jetzt die Gruben
trennt, sich viel weiter nach vorn erstreckt und die Zweiteilung

des Gletschers bewirkt haben. In der Zeit zwischen der

oberen und der unteren Morane wurde er wegerodiert, folg-

lich muB in diesen Zeitraum eine Interglazialzeit fallen. Ich

glaube mit "Wert II, diese Annahme ist nicht notig. Die Zer-

storaDg des trennenden Walles kann auch unter dem Eis

wahrend der Vergletscherung vor sich gegangen sein. Ich

meine sogar, das Vorhandensein der zwei getrennten Moranen
ist gar nicht einmal ein sicherer Beweis fur eine Zweiteilung

des ganzen Gletschers, sie zeigt uns nur, daB er in zwei

ZuDgenspitzen endigte. Eine ganz geringfiigige Bodenerhebung
im Untergrunde der Eismasse, die vielleicht gar nicht bis an

den Grat zwischen den beiden Kargruben hinaufreichte, kann

die Entstehung zweier paralleler Hauptstromungsrichtungen im

Eise verursacht und dadurch bewirkt haben, daB der Gletscher

in zwei Zungen sich auszog.

Ein weiterer Beweispunkt von PartSCH ist der, dafi sich

die Moranen ihrer Hohenlage nach in zwei Stufen gliedern

lassen. Eine in 800 m, eine in 1000 m Seehohe. Nun sind

aber diese Zahlen nur sehr angenahert richtig. Manche von

den Gletscherendpunkten sind von PartSCH nur vermutet,

z. B. am Ausgange des Melzergrundes, andere erscheinen mir

immerhin fraglich, z. B. die terrassenartige Blockhaufung an

der langen Brucke. Yon den unbestreitbaren Endmoranen
haben nur die des Tliesengrundes und Braunkesselgletschers

eine sehr tiefe Lage. Die „unteren" Moranen der Schneegruben
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Barldcher sogar in 985 m Seehohe. Ieh niochte auch rueinen,

dafi zwar die Schneegrenze bei einem bestimmten Klitna eine

bestimmte Hdhenlage einnimmt, dafi aber der Endpunkt der

Gletscherzungen zu sehr yon ortlichen Yerhaltnissen abhangt

(Grofie des Firnbeckens, Neigung des Yorlandes, Exposition

gegen «die Sonnenstrahlung usw.), und daher zu gleicher Zeit

selbst bei benachbarten Gletschern sehr verschieden hoch liegen

kann. Dafi zwischen dem Maximum der Gletscherausdehnung

und dem Ende der Vereisung eine Hauptstaffel stationar

bleibender Gletscherendigung soTvohl in den Schneegruben als

an den Teichen, als im Riesengrunde nachweisbar ist . soil

nicht geleugnet werden, aber sie ist nur eine unter vielen

kleinen Staffeln. eine Klimaschwankung, aber keine Interglazial-

zeit. Der Unterscbied im Erosionszustand zwischen der oberen

und unteren ]\Ioranengruppe ist auch yiel zu gering. um eine

ganze Interglazialzeit zwischen sie zu legen.

Weiter fiihrtPARTSCH als Beweis an. dafi sich die jiingeren

Terrassen durch die Erosionsrinne in den alteren hindurch bis

an die oberen Endmoranen verfolgen lassen. Wir haben schon

bei der Besprechung der Verhaltnisse des unteren Melzergrundes

gesehen, dafi es sich nur um sehr geringe Reste der Nieder-

terrasse handelt, die sich als Spuren yom Hirschberger Tat

aus aufwarts verfolgen lassem Dort hat die Trennung in obere

und untere Terrasse ihre Hauptausbildung, und dort im Unter-

lauf der Fliisse liegt auch der Grund fur die doppelte Terrassen-

ausbildung. EinRiickstauTonunten, nicht eineSchotter-
flut yon oben hat die Terrassen gebildet. Der erste

Riickstau war ohne Zweifel durch das nordische Eis bedingt,

welches die Taler Yerriegelte, die oberen Terrassenschotter legen

sich als diinne Deckschottermasse auf den nordischen Geschiebe-

lehm auf. Was die Niederterrasse yerursachte, wissen wir nicht..

Ich yermute, es war eine spatere, jiingere nordische Yereisung,

die nicht niehr bis ins Sudetenland vordrang, aber doch die

Erosionskraft der nordwarts stromenden Fliisse lahmte.

Endlich fiihrt PARTSCH unter Hinweis auf die Granit-

fiihrung des Langen Grundes noch an, dafi es eine altere Ver-

eisung mit Fjelltypus gegeben haben miisse gegeniiber der

jiingeren mit Kartypus. "Wir konnten aber diese Granitfiihrung

sehr einfach auf andere Weise erklaren. So fallt auch diese

Stiitze der beiden Eiszeiten in sich zusammen.

Meiner "Dberzeugung nach haben wir keinen Grund, im

Riesengebirge mehr als eine einmalige einheimische Yereisung

anzunehmen.
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Welches war nun das Alter dieser Vereisung? Zunachst

Avird jedermann geneigt sein, anzunehmen, die einheimische

Yereisung der Hohen war gleichzeitig mit der nordischen "Ver-

eisung des Hirschberger Tales. Ich glaube aber, gewichtige

Einwande hiergegen anfiihren zu konnen: Uberall, wo wir in

den Sudeten eine nordische Vereisung gehabt haben, finden

wir eine bedeutende nachweislich postglaziale Erosion, Wir
wissen, daB das tiefe Schlesiertal bei Charlottenbrunn, dafi

die gewaltige Sattlerschlucht bei Hirschberg weit iiber 100 ni

tief im festen Gneisgestein erst nach dem Ruckzug des nor-

dischen Eises von den Fliissen ausgenagt ist. Wo wir Grund-

moranen oder Endmoranen des nordischen Eises sehen, sind

ihre Formen greisenhaft und verflacht. Die wertvollen For-

schungen TlETZEs im Gebiet bei und nordlich von Breslau

haben es so gut wie sichergestellt, daB die letzte Vereisung

nur den nordlichsten Teil der Provinz Schlesien beriihrt hat,

und daB alle Glazialmassen im Hauptteil Schlesiens spatestens

der vorletzten Eiszeit angehoren.

Hiermit stimmen aber die Moranenformen der einheimi-

schen Gletscher gar nicht iiberein. Selbst die untersten, also

altesten Moranen sind am Gehange noch so schon erhalten,

daB PartSCH z. B. von dem Moranenkranz an den Barlochern

sagt, sie liegen „als elliptische Kurve frei anf dem Gehange, wie

wenn die Eiszunge eben erst zunickgewichen ware aus der

Blockhiille, von der sie umfaBt war". Die Bache haben nur

erst eine schmale, kleine Erosionsrinne dnrch den lockeren,

leicht transportierbaren Schutt gerissen. Und wie wild sind

gerade hier im Gebirge die Erosionskrafte an der Arbeit

!

Sollte dies wirklich die ganze Wirkung sein, welche die Ge-

birgsbache seit der vorletzten Eiszeit an den lockeren Schutt

hervorzubringen vermochten? Leider treten ja nirgends ein-

heimische und nordische Moranen in unmittelbare Beziehung

zueinander, also gibt es fur die Altersverhaltnisse beider

zueinander keine sicheren Beweise. Je mehr ich mich aber

mit der Frage beschaftigt habe, um so fester ist bei mir

die IJberzeugung geworden : Die nordische Vereisung
des Riesengebirges gehort der vorletzten, die ein-

heimische Vereisung gehort der letzten Eiszeit an.

Wie ist das zu erklaren? Man konnte annehmen, zur Zeit

•der nordischen Vereisung hatte auch das Gebirge seine Gletscher

gehabt, aber deren Bildungen waren wieder verwischt. Aber

einzelne Reste der alten Vereisung mufite man doch noch hier

und da sehen, und ich habe eifrig nach solchen Resten einer

alteren Vereisung gesucht. Ein Verdachtsmoment ist die Kar-
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form des oberen Eulengrundes. Wenn man die zweifellos

jiingere Talbildung, die siidlich um den keuligen Berg herum-

geht, sich ausgefiillt denkt, und eine altere Offnung des Eulen-

grundes iiber dem Sattel nordlich von diesem Berge aDnimmt,

so erhalt man das Bild eines riesigen Karzirkus. Aber das alles

kann Tauschung sein. Es kann sich auch um eine durch Ver-

werfungsstufe, abgetrennt altere zirkusartigeTalendigung handeln.

Dafi die Endmoranen in den tief eingeschnittenen Talern des

Riesen- und Melzergrundes die Form abrupter Terrassen an-

genommen haben, erfordert wohl kein hohes Alter zur Erklarung.

Starke wasserreiche Fliisse wie dieAupaund die Kleine Lomnitz,

die in derartig engem Tale hinfliefien, besorgen solche Um-
arbeitung ohne Zweifel in kiirzester Zeit. Yielieicht ist die

abweichende Form sogar schon primar durch den Gletscherbach,

der fast iiber die ganze Breite der schmalen Gletscherstirn austrat,

bedingt. Eisenschiissiges Moranenmaterial findet man dicht

ostlich der Schlingelbaude, aber es lafit sich nicht von den

nichteisenschiissigen, ganz jugendlich geformten Moranen der

Turkenhiibel trennen.

Deutlich gealterte und doch un z w eifelh aft gla-

ziale Bodenformen scheinen mir im Riesengeb irge

Tollkommen zu fehlen.

Man konnte sich diese auffallende Erscheinung vielleicht

•dadurch erklaren, dafi zur Zeit der nordischen Vereisung die

meteorologischen Verhaltnisse im Gebirge ungeignet fiir die

GletscherbilduDg waren. Trockene Eiswinde , wie man sie

auch zur Erklarung der Lofidecke in der ^periglazialen"

Zone angenommen hat, fegten iiber das Gebirge und sammelten

wohl Staubschneemassen an, liefien es aber nicht

jzvl Regelation und Firnbildung kommen. In der letzten Eiszeit

aber, als das Ende des nordischen Eises nur voriibergehend bis

-Griinberg vordrang, reichten die trockenen Eiswinde nicht ins

•Gebirge, die feuchtwarmen Siidwestwinde entledigten sich hier

an der Grenze gegen den kalten Luftgiirtel, der das Inlandeis

umgab, ihres Wassergehalts und schiitteten gewaltige Schnee-

massen auf das Gebirge, die sich, da die Temperatur nicht

-allzu tief war, in Firn und Gletschereis verwandelten. Dann
miiflte allerdings das Riesengebirge in der letzten Eiszeit schon

am auGeren Rande der periglazialen Trockenzone gelegen haben,

•und der gesamte L6B Bohmens miiSte alteren Vereisungen an-

gehoren. Es konnte vielleicht auch wie der Tian-Schan im

grofien, das Riesengebirge im kleinen eine niederschlagsreichere

Insel im Trockengebiet gewesen sein. Jedenfalls miissen doch

insgesamt in der vorletzten Eiszeit die klimatischen Verhalt-
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nisse im Riesengebirge andere als in der letzten gewesen sein r

und hierauf konnte der Mangel alterer Moranen beruhen. Aber
der Grund, auf dem alle diese Schluflfolgerungen aufgebaut

sind, die Verschiedenheit des Alters der nordischen und der

einheimischen Yereisung im Riesengebirge ist ja viel zu un-

sicher, um solchen Spekulationen einen realen Wert zuerkennen

zu konnen.

„Opferkess el."

Zum SchluB noch einige kurze Worte iiber die Opferkessel-

frage. Dafi es keine vom nieBenden Wasser erzeugten Strudel-

locher, noch viel weniger speziell von Gletscherbachen erzeugte

Gletschermiihlen sind, wird wohl von der weit iiberwiegenden

Mehrzahl der Geologen jetzt anerkannt. In Ubereinstimmung

mit GuRICH und anderen stelle ich mir die Entstehung

eines solchen Opferkessels etwa wie folgt vor, und habe diesen

Yorgang schon in den Erlauterungen zu Blatt Kupferberg kurz

geschildert.

Kleine Wasserpfiitzen, die in zufalligen Yertiefungen der

Felsplattform sich sammeln , durcbfeuchten das unterliegende

Gestein und lockern es durch Frostwirkung und chemische

Zersetzung zu Sand auf. Ist die Pfutze ausgetrocknet, so

wird der entstandene Sand vom Wind aus der Yertiefung heraus-

geblasen, und so entsteht ein immer tieferer Kessel, der immer
mehr Wasser aufzunehmen vermag. DaB tatsachlich die Opfer-

kessel Witterlocher und keine Strudellocher sind, beweist die

Beobachtung, daB man an den Wanden der Opferkessel genau

so wie an den Wanden verwitterter Felsen herauspraparierte

grofiere Orthoklaskrystalle und geschwiirartig sich vorwolbende

basische Kugelschlieren findet. Waren die Kessel aus-
geschliffen, so ware dies undenkbar.

Kommt bei starkem Regen der Kessel zum IJbernieBen,

so entweicht das Wasser an der tiefsten Stelle des Randes

und nagt diese zu einer Rinne aus. Die Austiefung des Kessels

und die Austiefung der Rinne gehen nun nebeneinander her
T

und die Kesselbildung kann so lange fortschreiten, bis die

Rinnenbildung sie eingeholt hat. Dann wird alles Wasser

vom Boden des Kessels sofort durch die Rinne abziehen konnen.

Yon da an erfolgt nur noch eine Erweiterung der Rinne und

hiermit die Bildung eines „Sesselsteins". GUEICH erklart die

Sesselsteine als Opferkessel, die liings einer senkrechten Spalte

entzweigebrochen sind. In manchen Fallen mag sich das so

verhalten, meist ist jedoch wohl ein Sesselstein das natiirliche

Endprodukt eines Opferkessels.
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Wenn die liier angenominene Erklaruug der Opferkessel

richtig ist, so konnte man sich yielleickt wundern, warum
derartige Bildungen nicht viel haufiger sind, varum niclit alle

Granitfelsen des Riesengebirges , und varum nicht ebenso die

Sandsteine, Schiefer usw. Opferkessel tragen. Es gehoren je-

doch zur Herausbildung solcber Kessel erne ganze Anzahl ver-

schiedeue Bedingungen, die nur ausnabmsweise alle zugleich

erfiillt sind: Die Oberflacbe des Felsblockes muB ungefahr

eben sein, sie darf keine Vegetation oder Moosdecke tragen,

und mufi starkem Wind oder aufpeitschendem Regen ausgesetzt

sein (daber Entstehung nur auf exponierten Felsen oder auf

Felsvorspriingen auf der Wetterseite, z. B. am Kynast). Das
Gestein muB massig sein (Scbiefer und kleinstuckig zerfallende

Gesteine sind ausgescblossen) ; es muB fest gegen all'zu scbneile

Erosion sein (weiche Sandsteine sind ausgescblossen), und muB
docb dem Wasser durch eine gewisse scbwacbe Porositat das

Eindringen in die obersten 2— 3 mm Gesteinsdicke gestatten

(verkieselte und sebr festgefiigte Gesteine sind ausgescblossen).

Das Gestein darf auch nicbt allzu leicbt verwittern oder sicb

losen (Kalke, Trachyte usf. sind ausgescblossen). Man siebt,

es ist nicht so auffallend, daB im Riesengebirge nur der Granit,

und auch dieser nur an einer verhaltnismaBig kleinen Zabl von

Stellen, die Opferkessel fiihrt. Immerhin kann man die Zahl

dieser Stellen, wenn man die Sesselsteine einrechnet, wohl auf

mehrere tausend scbatzen.

Nie wurde ein Opferkessel auf der oberen Flacbe eines

abgestiirzten Blockes so gefunden, daB man annebmen miiBte,

das Loch ware erst nach dem Absturz des Blockes entstanden.

Denn die Blocke der Absturzhalden bebalten eine gleiche Lage

nur wahrend geologisch sehr kurzer Zeiten. Vielfach findet

man bingegen lose Blocke, die an ihren Seitenwanden Opfer-

kessel zeigen, welche nur entstanden sein konnen, als diese

Seitenflache die horizontale Oberflacbe einer feststebenden Fels-

bildung war. Der Mannstein bei der Goldenen Aussicht ist

z. B. eine solche abgestiirzte und umgekantete Felsplatte mit

Opferkesseln, die noch jetzt neben dem Sockel liegt, von dem
sie herabgestiirzt ist. Manche horizontalen Oberflachen fester

Felskopfe tragen andererseits wohl deshalb keine Opferkessel,

weil sie erst neuerdings durch Absturz auflagernder Quader

bloBgelegt sind.

Bei meinen jahrelangen Wanderungen durch das Riesen-

gebirge habe ich oft den Felsen schon Yon unten angesehen,

daB sie Opferkessel oder wenigstens Sesselsteine tragen miissen,

und nur in ganz seltenen Fallen habe ich Felsen gefunden,

6
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die kerne Opferkessel trugeii , obwohl man keinen triftfgen

Grund dafur hatte anfiihren konnen, warum sie gerade hier

sich nicht bilden konnten.

Die Opferkessel sind die norm ale Yerwitterungs-
form frei aufragender Felsen des normalen Riesen-
gebirgsgr anits.

Zur Diskussion sprachen die Herren Philipp, Werth
und der Yortragende.

V. W. 0.

Krusch. Hennig i. Y. Baktling.



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Zeitschrift der Deutschen Geologischen
Gesellschaft

Jahr/Year: 1915

Band/Volume: 67

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: Monatsberichte der Deutschen Geologischen
Gesellschaft 49-82

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=21340
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=71835
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=525726

