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3. Die nordliche Fortsetzung der

iniinsterlaiidischen Endmoraiie.

Von Herrn Th. Wegner, Miinster in Westf.

Ini Jalire 1908 :
) beschrieb ich erne in zwei Loben, dem

Miinsterschen und dem Neuenkirchener Bogen, durch das west-

falische Miinsterland verlaufende Endmorane der Hauptvereisung

und teilte mit, dafi die nordliche Fortsetzung im siidwestlichen

Hannover in den Emsbiirener und Lohner Bergen liege. Yon
einer Veroffentlichung iiber diese in niehrfacher Hinsicht inter-

essante Fortsetzung nalim ich damaLs Abstand, weil die Kar-

tierung dieses Gebietes durch die PreuB. Geologische Landes-

anstalt 2
) in Angriff genommen war.

1. Der Verlauf und die Morphographie des Emsbiirener

Endmoranenbogens.

Der NeuenkirchenerLobus der mimsterlandischen Endmorane
endet siidwestlich Salzbergen in zwei NNO gestellten Kuppen.

Westlich Salzbergen, etwa 1 km nordlich von cliesen Kuppen,
tritt eine zunachst schwache Bodenwelle auf, die alsbald von

der hollandischen Bahn durchschnitten wird. Aus dieser sanften

NS gestellten Erhebung geht mehr und mehr ein scharfer Riicken

hervor, der in ununterbrochenem Zuge 12 km weit in NNW-
Richtung iiber Emsbiiren bis zum Elberger Moor verlauft. Nach
einer Unterbrechung der Endmorane von 4 km durch das El-

berger Moor erhebt sich nordlich vom Ems-Vechte-Kanal in

den Lohner Bergen ein zweiter nahezu 8 km langer Riicken,

der zunachst iiber Kirchhoff bis ostlich Siidlohne NS-Richtung

J

) Fiihrer za den Exkarsionen des Niederrheinischen geologischen

Vereios Bonn 1908. Ferner: Uber eine Stillstandslage der groBen
Vereisung im Miinster! an de. Zeitschrift der Deutschen Geol. Gesellschaft

1910, S. 387; sowie: Uber geschichtete Bildangen in den norddeutschen
Endmoranen. Verhandlungen des Naturhistorischen Vereins Bonn
1909, S. 191. Eine Skizze des Endmoranenverlaufes findet sich in den
an erster und letzter Stelle genannten Arbeiten sowie in meiner Geologie
von Westfalen S. 275. Vgl. ferner die unter 2 genannten Blatter

Lingen und Lohne.
2
) Geologische Karte vonPreuBen usw. Lieferung 132. BlattLingen

1906 und Blatt Lohne 1910.
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hat imd darauf bis zum Nordholz nordlich Nordlohne erne

schwache Biegung nach NNO erkennen lafit. Enisbiirener imd

Loliner Berge zeigen mithin eine schwache Bogenform. Westlich

Salzbergen ist zwischen dent Neuenkirchener imd dem Enis-

biirener Bogen eine nach gerichtete, schwache Einkerbung

vorhanden, der sich eine grofiere Anzahl kleinerer, durchweg

NS gestellter Riicken vorlegt.

Die Endmorane ist auf westfalischeni Gebiet nirgendwo so

scharf ausgesprochen wie bei Emsbiiren. Zwar ist die absolute

Hohe unbedeutender — die hochste Hohe liegt siidlich Emsbii-

ren bei 67,5 m, die Riicken treten hier aber deshalb scharfer

hervor, weil das Yor- nnd Hinterland der Endmorane — ab-

gesehen von den ihnen aufgesetzten Diinen — zwischen 30— 35 m
liegt imd nahezu eben erscheint.

Der Erusb iiren er Riicken steigt von S her breit gewolbt

imd zuniichst mit sehr schwachem Anstieg nach N auf nnd
erreicht im Sundernhiiger eine Hohe von 63 m. Nordlich dieser

Hohe ist der Riicken durch ein scharfes Tal unterbrochen, das

bis 45 m niedergeht, steigt aber im Nattenberg siidlich Ems-
biiren wieclerum schnell an, erhebt sich hier in drei Kuppen
liber 65 m und erreicht in der mittleren 67,5 m. Nordlich Ems-
biiren liegt eine zweite, weit flachere Durchbrechung cles Riickens

vor, nordlich welcher die Endmorane im Lescheder Feld noch

einmal mit ihren Kuppen 50 m bzw. bis 54,3 m erreicht, urn

dann an ihrem nordlichen Ende vor dem Elberger Moor auf

30 m niederzugeheu.

Im Lescheder Feld erreicht die Endmorane mit 2'/2 km ihre

grofite Breite, die nach S und N mehr und mehr geringer wird.

Die Lohner Berge treten im Landschaftsbild weniger

scharf hervor. Zwischen Mittel- und Nordlohne ist der Riicken

mit einer Anzahl kleiner Kuppen besetzt, von denen der Rupings-

berg 49,3 m hoch ist. Nordlohne liegt in einer weiten Durch-

brechung des Riickens, die nach den Aufnahmen der Geologischen

Landesanstalt ganz von Talsanden erfiillt ist. Nach der auf-

fallend scharfen Kuppe des Poskenberges endet die Endmorane
in der Fortsetzung des Nordholzes. Die weitere Fortsetzung

der Endmorane ist ungewiB ; sie konnte in der schwachen NS-
Hohe bei Wesuwe liegen, in der aber abgesehen von der NS-
Stellung sandig-kiesiger Ablagerungen keine AnZeichen fur eine

Enclmoranennatur vorliegen.

Im Querprofil der Endmorane ist keine Gesetzmafligkeit
zu erkennen. Bald fallt der Ost-, bald der Westhang starker

ein. Auffallend ist, dajB in den hochsten Teilen der Endmorane
bei Emsbiiren und Lohne eine steile Boschung nach W vorliegt.
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II. Der Aufbau der Endmorane.

An clem Aufbau der Endmorane nehmen Tertiar und Di-

luvium teil.

1. Das Tertiar.

In den Emsbiirener Bergen findet sich nur ein AufschluB

in der Ziegelei Stallberg siidlich Emsbiiren, wahrend vier Yor-

kommen tertiarer Tone im Lescheder Feld dnrch Tietze kartiert

wurden. AnBerclem ist hier durch Zweimeterbohrungen „Ton

unbekannten tertiaren Alters" in grower Ausdehnung naeh-

gewiesen.

In den Lokner Bergen treten unmittelbar nordlich der

Windmiihle in der Ziegeleigrube in Nordlohne und in Wege-
einschnitten des Poskenberges gelbe und braime glaukonitische

Sande zutage. Sie sincl sodann ron Krusch durch Flach-

bohrungen an zahlreichen Stellen festgestellt. Unter diesen Glau-

konitsanden treten in der Ziegelei griinlich-graue, glimmerhaltige

Tone auf, die zurzeit jedoch wegen Still egung der Ziegelei sehr

wenig zu beobachten sind. Bei den Autoren besteht die Neiguug,

die fossilfreien Sande als miocan, die unterlagernden, nahezu

fossilfreien Tone als oberoligocan bzw. beide als miocan auf-

zufassen 1
). In dem bereits erwahnten AufschluB der Ziegelei

Stallberg siidlich Emsbiiren stehen unter einer etwa 30—50 cm
machtigen Geschiebesandschicht graublaue Tone an, die in den

hangenden 2 Metern infolge reichlichen Eisenkiesgehaltes braun

verwittern. Der Ton enthalt mehrere Lagen sehr eisenkiesreicher

Geoderi, an denen ich 1905 ein Einfallen you 20° riach be-

obachten korinte. Die Tone zeigeu im frischen Anstich ein

stark gequaltes Aussehen in derselben Art, Avie die Tone you
Falkenberg a. d. 0. Nicht selten beobachtetman Hineinragungen

des Geschiebesandes in den Ton, der dann in deren Umgebung
besonders stark von Harnischen durchzogen ist. Das Tertiar

von Emsbiiren zeigt mithin deutliche Pressungserscheinungen 2
).

2. Das Diluvium.

Es sind nur lluvioglaziale Ablagerungen festzustellen.

Tietze bezeichnet dem Tertiar aufliegende Qnarzsande und

') .Vgl. hieriiber: Erlauterungen zar geologischen Karte vonPreuBeri,
Blatt Lingen S. 9 und Blatt Lohne S. 11, sowie Tietze: Jahrbnch der
PreuB. Geol. Landesaostalt 1912, Berlin 1913, S. 121 unci 124. Abgesehen
von Haifischzahnchen und unbestimmbareu Gastropodensteinkernen sind

keine Fossilien gefunden vorden.
2
) Vgl. andere Pressuugsersclieinnngen bei Tietze: Zur Geologic

des mittleren Emsgebietes. Jahrb. d. PreuC. Geol. Landesanstalt 1913,
33, II. 1. S. 125, Fig. 2.
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Kiese als praglazial (plioean?). Es ist zwar inoglich, daG pra-

glaziale Ablagerungen vorhanden sind. Die Ablagerungen der

Aufschliisse, yon denen Tietze praglaziales Diluvium angibt,

und anderer nicht erwahnter konnte icli als glazial sicher nach-

weisen, wie aus den weiter folgenden Ausfiihrungen hervorgeht.

Auf Blatt Lohne und Lingen ist sodann fiir den siidlichen Teil

der Lohner Berge Geschiebeinergel angegeben. Bei den wenig

tiefen Aufschliissen zur Zeit der geologischen Aufnahme des

Gebietes lag diese Bestimmung nahe. Die heutigen 3—4 in tiefen

Aufschliisse zeigen jedoch, claB es sick urn gestorte fluvioglaziale

Ablagerungen handelt.

Unter den nuvioglazialen Ablagerungen sind zwei Abarten

zu unterscheiden:

a) Vorwiegend tonig-s andige Ablagerungen sind in

zwei grofleren Formsandgruben in den Lohner Bergen beiderseits

der Chaussee Schepstedt-Siidlohne aufgeschlossen; sie sind, wie

erwahnt, auf Blatt Lingen und Lolme als Geschiebeniergel be-

zeiclmet. Die Aufschliisse zeigen vorwiegend tonige Sande von

gelbbrauner Farbe und von dem Habitus der tertiaren Glau-

konitsande des Gebietes, denen zahlreiclie Nester und Schruitze

oder seltener ausgedehnte Lagen von heilem, tonfreien Quarz-

sand, seltener von einem selir glaukonitreichen Sand eingelagert

sind. In alien Teilen der Anschnitte ist Scbichtung zu be-

obachten, die einmal durch die genannten, an. einer Stelle sick

obne Unterbrecbung 40 m weit liinziehenden Ernlagerungen und
sodann auch in dem Formsand selbst, insbesondere nach einem
kraftigen Platzregen, an mancben Stellen selir deutlicli in die

Erscheinung tritt. In dem Formsand und Quarzsand nnden
sich zahlreiclie meist unregelmaBig verteilte, scharfkantige unci

kantengerundete Gesteinsstiicke heimischen und nordiscben Ur-

sprunges, in alien GroBen wirr verteilt. Unter ihnen fand ich

ein Facettengeschiebe und mehrere kraftig geschrammte, kanten-

gerundete Geschiebe.

Der Formsand 1
) sowie die eingelagerten Quarzsande und

Glaukonitsande zeigen im groJ3en eine wellige Lagerung, die

nicht primar sein kann, sondern als eine Folge von Pressung

angesehen werden muB. Abgeseben hiervon ergibt die nabere

Beobacbtung, dafi die Grenzflachen der eingelagerten Sande und
Formsande wellig bis wulstig ineinandergreifen und mebr oder

weniger gefaltet sind. Die Ostwand der Grube zeigt insbesondere

eine sehr intensive Faltung der Schicbten. Quarz- und Glau-

l

) Nach Tietze: Erlauterangen Blatt Lohne S. 14 liegen unter
dem Formsand weiBe Qaarzsande.
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konitsande sind hier bald zu aufrechteii, bald zu uberkippten

Satteln tmd Mulden zusammengepreBt; Sattel- und Muldenkerne
zeigen nicht selten wiederum intensiyste Spezialfaltelung. In

dem AufschluB weiter westlich, nordlich yon der Chaussee,

sind die Storungserscheinungen weniger stark, aber iiberall im
groBen und kleinen festzustellen. Die Schichtung der Ab-
lagerungen konimt hier noch weit deutlicher zum Yorschein.

In der ostlichen Grube beobaclrtet man sodann nickt selten,

daB Quarzsand- und Glaukonitsandlagen auseinandergerissen

und, ohne daB man eine Verwerfung beobachten kann, gegen-

einander verschoben sind. Beobachtet man die Wande wiederholt

in kurzen Zeitabstanden, dann siekt man, wie diese zerrissenen

Teile sich entweder nock yveiter voneinander entfernen oder wieder

in Banken zusainnienschlieBeu. Dies legt fiir ganz kurze Sand-

schmitze, die seitlick plotzlich absetzen, mithin keine ursprimg-

licken Umrisse kaben konnen, die Deutung nahe, da£ es sich

auch bei ihnen urn sehr stark zerrissene Banke haudelt.

Die im Formsand und den eingelagerten Banken eiu-

geschlossenen Geschiebe sind durchweg kleiu, meist unter Faust-

groBe, nur hin und wieder beobachtet man sehr groBe Geschiebe.

In dem westlichen. AufschluB ist zurzeit ein Geschiebe yon

liber 2 m groBtem Durchmesser in der Wandung bloBgelegt.

Das groBe Geschiebe zeigt auf der Unterseite eine ebene Flache

mit zahlreichen parallelen grobeu Kratzern und mit Politureu.

Unter diesem groben Geschiebe sind die Quarzsand- und Glau-

konitlagen 60—70 cm tief entsprechend den Umrissen des Ge-

schiebes plotzlich heruntergezogen und ausgewalzt bis zerrisseu,

ganz in der Art wie die Storuugen der Trachytbimssteinschichten

durch die Basaltbomben in den Steinbriichen bei Niedermendig 1

).

Diese Erscheinung gibt m. E. die Deutung fiir das uuregel-

maBige Auftreten der groBen und kleinen Geschiebe in den

Formsanden. Diese Umbiegungen unter dem Geschiebe lassen

sich nur dadurch erklaren, daB dieser Block aus der Stirn des

Eises herausgeschmolzen ist und sich in die Massen einwiihlte.

In derselben Weise ist auch das Auftreten der kleinen Geschiebe

zu deuten. Es mag bei einigen yon diesen die wirre Yerteilung

aber auch die gleiche Ursache haben wie das Auftreten der

oben beschriebenenSandbrocken, daB also ursprungiichzusammen-

hangende Lagen yon Geschieben durch die Yerpressung in yer-

schiedene Niyeaus gebracht sind. Doch kann dieses weit weniger

haufig eingetreten sein, weil man niemals zusammenhangende
Gerollagen beobachtet.

]

) Vgl. z. B. Rauff: Zeitschrift der Deutschen Geologisclien Gesell-

schaft 1906, S. 259, Fig. 2.
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b) Sandig-kiesige Ablagerungen. In den Lohner

Bergen sind Aufschliisse in diesen Schichten, die die tonig-

sandigen Ablagerungen iiberdecken, selten und vor allem sehr

wenig tief. Besser sind diese hingegen bei Emsbiiren. Die

KorngroBe wechselt hier ebenso wie ini Emsbiirener Rucken
zwischen Feinsand bis weit tiber kopfgroBen Geschieben. Doch
herrschen Sande, Grande und Kiese yor. In dem Einschnitt

der Strafle Emsbiiren—Salzbergen ist uninittelbar siidlick der

Ziegelei Stallberg eine 0,5—1,0m machtige Tonbank, bei Timmel
westlich Emsbiiren ein diinner Tonscbmitz in Sanden aufge-

schlossen. Schichtung ist von mir in den Lohner Bergen niemals

beobachtet worden, wahrend die Ablagerungen in den groBeren

Aufschliissen der Emsbiirener Berge durchweg geschiclitet sind.

Nahezu iu alien Aufschliissen der Emsbiirener Berge ist

die Schichtung gestort. In der bei Timmel westlich von Ems-
biiren liegenden Grube fallt der bereits erwahnte Tonschmitz

mit 70° und eine Kiesbank mit 90° ein. In der Sandgrube 1

)

hinter dem Kirchhof von Emsbiiren ist eine Schotterbank ge-

sattelt. An den flacheren Ostschenkel scklieBt sich eine schwache

Mulde. In dem groBen AufschluB am Nattenberg 2
) fallt eine

Eisensteinkonglomeratbank mit 54° nach W ein, der liegende

Sand ist an einer Stelle in die Bank hineingepreBt. Weiter

im Liegenden ist diskordante Struktur vorhanden, die Banke
fallen hier mit 60—80°, zwei andere fallen mit 90° ein.

Ungestorte Sande, Grande und Kiese mit horizontaler und
diskordanter Struktur sind von mir nur im siidlichsten Teile

cles Emsbiirener Riickens westlich Salzbergen beiderseits cler

Balm Salzbergen— Bentheim vorhanden, so dafi hier die Struktur

dieselbe ist wie in dem sich siidlich anschlieBendenNeuenkirchener

Bogen.

Das Ge steinsmaterial des Diluviums.

DaB es sich in diesen Ablagerungen um glaziale Ablagerungen
handelt, ergibt sich aus den beigemengten nordischen Gesteins-

trummern, die allerdings in den feinkornigen Ablagerungen sehr

selten sincl, sich mit der Zunahme der KorngroBe aber immer
haufiger einfinden, wie aus den weiter unten folgenden Aus-
fiihrungen hervorgeht. Tietze hat das Auftreten von nordischem
Material in seinem Praglazial (Pliocan?) bereits beobachtet,

erklart ihr Vorkommen aber durch die lokale Umlagerung der

Schotter an der Oberflache. Sie finden sich aber nicht nur in

l

) Es sind dies die Ablagerungen, die Tietze als endmoranen-
artig bezeichnet.

v
) Vgl. Profil auf S. 64.
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dein Ausgehenden der steileinfallenden Schotterbanke vor, wo sie

ebenfalls intakt liegen, sie sind vielmehr liberal! in den Banken
bis auf die Sohle der Gruben hin verbreitet. Die Erklarung

und die Altersbestmrmung Tietzes ist mithin nicht zutreffend.

Die ZusammensetzuDg der Kiese und Schotter in den Ab-

lagerungen des Einsburener Bogens unterscheidet sich sehr auf-

fallend von jener des Miinsterschen. Es fehlen hier einmal die

im miinsterlandichen Diluvium nicht seltenen Gesteine des Senons

und die Vertreter der Teutoburgerwaldgesteine. Auch Gesteine

nordischen Ursprungs sind zumeist sehr selten; zweifellos hei-

mischen Ursprunges sind die in den Lohner Bergen auftretenden,

oben bescbriebenen tonig-sandigen Ablagerungen; sie sind auf-

gearbeitete miocane Glaukonitsande, wie sie sich z. B. ostlich

Lingen in einer Formsandgrube anstehend linden (Blatt Baccum).

Aus Miocansanden stammen auch die Brauneisensteinkonkre-

tionen, die sich sowohl in den tonig-sandigen Ablagerungen

als in den sandig-kiesigen Ablagerungen vorfinden. Als Gesteine

heiniischen Ursprunges sind auch die weifien Quarze, die Kiesel-

schiefer, die kaolinhaltigen, vielfach quarzitischen Sandsteine von

roter und weifier Farbe, sowie griine, graue und schwarze Quarzite

zu bezeichnen. Tietze 1
) und Schucht 2

) haben gezeigt, clafi cler-

artig zusammengesetzte Kiese in grower Machtigkeit unter dem
Geschiebemergel des Hiimnilings auftreten unci dort praglazial

sind. Die Herkunftsbestimmung dieser Gesteine ist von groBem

Interesse, aber mir bis jetzt noch nicht bei alien Gesteinen

moglich geworden. Die roten und weifien, vielfach kaolinhaltigen

Sandsteine mochte ich z. T. als Buntsandstein, z. T. als Carbon 3
)

vom Schafberg und Hiiggel ansprechen. Grtine und graue Quarzite

erinnern an Ratquarzite. In rnehreren Stiicken eines zahen,

achwarzen Quarzites liegen Reste von Yersteinerungen. Unter

diesen ist Pecten fimbriosus d'Orb. in rnehreren Exemplaren zu

bestimnien. Basalte, Trachyte, Braunkohlenquarzite, die in dem
groBen Aufschlusse der Hauptterrasse bei Dorsten nicht selten

auftreten, habe ich hier nie gefunclen. Wichtig erscheint mir

der Fund eines Qoniatites spjiaericus in den Gruben bei Ems-
biiren, dessen Erhaltung (dichte, z. T. traubige Chalcedonaus-

fiillung der Luftkammern) ganz mit jener von Exemplaren aus

dem Diemeltal iibereinstimmt. Dieser Fund und die oben ge-

nannten Gesteine weisen samtlich auf Weserdiluvium hin.

J

)
Beitrage zur Geologie cles mittleren Emsgebietes. Jahrbuch

d. Preufi. Geol. Landesanstalt 1906, S. 159.
2

J Geologische Beobachtungen im Huramling, eben dort S. 301.
3
)

Vgl. auch Tietze: Beitrage zur Geologie cles niittleren Ems-
gebietes. Jahrbuch der Preufi. Geol. Landesanstalt, Berlin 1906, S. 176.
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Neben diesen heimischen Gesteinen fmden sich in den

Ablagerungen stets nordische Geschiebe; in den Kiesen treten

sie nur sparlich auf — meistens in der Art, daB man beim

Absuchen einer 1 qm groBeu Flache nur einige wenige nordische

Gesteine yorfindet, ja, hin und wieder muB man niehrere Qua-

dratmeter absuchen, urn nur eins zu finden, und nur selten

kann man mit der Hand mehrere Stucke gleichzeitig bedecken.

Aber wie bereits erwahut, andert sich dieses Verhaltnis vielfach

mit der KorngroBe. In den eingelagerten Schotterbanken tritt

nordisches Material haufiger auf und hat hier hin und wieder,

aber nur lokal die Oberhand. Man beobachtet dieses am besten

in dem groBen AufschluB am Nattenberg bei Emsburen,
dessen Profil ich hier wiedergebe, und dessen Ablagerungen

Tietze 1
) als praglazial (pliocan?) bezeichnet:

6. Sand unbekannter Machtigkeit mit lokal eingelagerten

Schottern, die nordisches Material enthalten.

5. 0,0—0,7 m Eisensteinkonglomeratbank=: Grenzbank
Tietzes gegen das Diluvium. Konglomerat ganz vorwiegend

aus tertiaren Brauneisensteingeoden bestehend. An
zweiter Stelle finden sich heimische Quarze, Quarzite,

Kieselschiefer und selten nordische Geschiebe. Die Bank
fallt mit 45° nach AV bzw. NW ein.

4. ca. 15 m machtiger Sand- bis Grobsandhorizont.
Nordisches Material auBerordentlich sparlich.

3. ca. 3 m Horizont diskordant gelagerter Kies- und
Schotterbanke. Darunter eine Bank yon 0,2—0,3 m
Machtigkeit, vorwiegend aus Brauneisensteiugeoden wie

Nr. 5 bestehend und locker verkittet. Die iibrigen Banke
durchweg aus heimischem Material gebildet, aber stets

mit nordischem Material vermengt, das in einigen Banken
sich lokal sehr haufig vorfindet. Insbesondere an den

Grenzflachen, aber auch in den Banken sind Pressungs-

erscheinungen zu beobachten. Banke diskordant geschichtet,

steil (eine Bank mit 90°) nach "W einfallend.

2. 1 m Sch otter bank. Material iiber faustgroB. Yiel nor-

disches Material, daneben bis iiber kopfgroBe, scharfkantige

bis kantengerundete Brocken von Kieselschiefer, Quarzit,

Sandstein und nordischen Geschieben. Im oberen Teil

saiger gestellt.

1. Sande von unbekannter Machtigkeit mit verstiirzten

Hangen, weshalb das Alter nicht festgestellt werden
konnte.

J
) a. a. 0. 1913, S. 136.
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III. Die Endmoranennatur der Emsbiirener und

Lohner Berge.

Martin deutete die Emsbiirener Berge als Pseudoendmo-
ranen, Tietze glaubt junge tektonische Storungen und Erosion

fur das Auftreten der Berge in Anspruch nehmen zu miissen.

Die Entstehung der Pseud oendmoranen denkt sich

Martin 1

)
folgendermaBen:

,5
Wahrend der Stillstandsperiode

Ernsbiiren-Salzbergen in der Zeit, als die Schmelzwasser des

Eises stark reduziert waren, heherrschten statt ihrer die aus

dem S kornmenden Fliisse das voni Eis befreite Gebiet, streuten

iiber diese ihre Schotterrnassen aus und hauften dieselben na-

mentlicb dort an, wo durch den Eisrand ihrer weiteren Aus-

breitung ein Ziel gesetzt war. Dadurch entstand hier eine Art

Uferwall, welche an dem Yerlauf seiner dem Inlandeis zuge-

kehrten Begrenzungslinie die damalige Form des Eissaumes er-

kennen lafit, hierin also den echten Endnioranen, zu cleren

Aufbau das Inlandeis selbst das Material hergegeben bat, auf

das tauscbendste gleicbt."

In der Deutung Martins bleibt es unverstandlich, wie ein

Flu8 eioseitig einen derartigen Riicken langs des Eisrancles

aufwerfen kann. Man wird fragen miissen, wo das Gegenstiick

dieses Uferwalles liegt. Derartige Ablagerungen miifiten sich

auch an den Hohen yon Kheine, Wettringen und Bentbeim vor-

finden, sincl aber bier nirgendwo vorhanden. Unberiicksiebtigt

bleibt iu dieser Erklarung das Auftreten des Tertiars unter

den groiien Hoben, bleiben ferner vor allem die im Tertiar

und im Diluvium auftretenden Storungen. Gegen die Erklarung

Martins spricht weiterbin die vom RheindiluYiuni stark ab-

weicbende Zusammensetzung der Gescbiebe und Gerolle. Ems-
biirener und Lohner Berge konnen mithin kerne Pseuddend-

morane im Sinne Martins sein.

Tietze 2
) bat sich mit grower Entschiedenbeit gegen meine

Deutung ausgesprocben, dafi die Emsbiirener und Lohner Berge

keine Endmorane sind 3
). Er ist der Ansicbt, dai3 die alteren

*) Diluvialstudien. I—IV, Jahresbericlite des naturwissensehaft-

lichen Vereins zu Osnabriick 1893—97. V— VII, Abhandl. des natur-

wissensckaftlichen Vereins Bremen 1897 und 1899. TJber Pseudoend-
moranen: III, 2, S. 14 und 15 und IV, S. 12.

2
) Erlauterungen zu Blatt Lohne S. 11 ff. und „Zur Geologie

des mittleren Emsgebietes'' usw,, Jahrbuch der PreuBischen Geologischen
Landesanstalt f. 1912, Berlin 1913, S. 148.

3
) Molesgraaff, und van nVaterschot van der G-racht siDd geneigt,

die von Martin in Holland als Pseudoendmoriine gedeuteten Riicken
fur durch Erosion und Tektonik vor dem Herannahen des Inlandeises

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1915. 5
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Bildungen durch junge tektonische Yorgange hochgebracht, imd

daB die genaunten Berge dann durch Erosion von dem Gebiet

rechts der Ems abgeschnitten seien. Nach Tietze handelt es

sich in den Emsbiirener imd Loliner Bergen um Erosions-
formen, die tektonisch struiert sind. Tietze urteilt tiber

die Endmoranennatur folgenderrnaBen: „Es ist aus physikalischen

Griinden ganzlich ausgeschlossen, daB der bei Emsbiiren ungefahr

2 km breite Tertiarriicken durch Eisdruck in seine heutige

Lage gehoben sein konnte." Es fehlt nun aber jede Grundlage,

die Formen der Aufpressungen und Zusammenpressuugen sowie

ihre GroBe mit physikalischen Methoden festzustellen. Wir
kennen weder das Material des weiteren Untergrundes noch

die Dicke des Eises und damit nicht die spezifische Belastung,

noch sind wir vor allem uber geringe Oszillationen unterrichtet,

die beim Riickgehen des Eises neues Gebiet an sein em FuBe
fur neue Aufpressungen freigeben konnten und beim

erneuten Yorgehen Zusammenpressungen bewirkten : diese

Moglichkeiten kommen in Frage; aber da wir ihr Eintreten

nicht feststellen konnen, kann man weder theoretisch noch durch

Yersuche die entstehenden Formen bestimmen. Im iibrigen

ergibt die Aufnahme Tietzes selbst, daB nicht ein einheitlicher

Tertiarriicken von 2 km Breite vorliegt.

Tietze spricht sodanii von endmoranenartigen Bildungen

auf den Emsbiirener Bergen in einem Schotterstreifen von 100 m
Lange (AufschluB mit gestortem Glazial am Kirchhof Emsbiiren),

kommt dann aber auf diese Feststellung nicht weiter zuriick.

Zur Beurteilung der Deutung Tietzes ist es zunachst not-

wendig, die Gegensatze unserer Altersb estimmung der

Ablagerungen gegeniiberzustellen

:

1. Nach denAufnahmen der Geologischen Land es-

anstalt sind die tonig-sandigen Ablagerungen der
Lohner Berge Geschiebemergel, nach meinen Beobach-
tungen liegen hier fluvioglaziale Ablagerungen vor,

die amRande des Eises gebildet sind und von diesem
stark verpreBt wurden.

2. Nach Tietze ist ein Teil der sandig-kiesigen
Ablagerungen der Emsbiirener und Lohner Berge tek-

gebildete Rucken zu halten. „Es ist aber nicht in Abrede zu stellen,

daB diesen Hiigeln an vielen Stellen der Charakter als Staumorane
zukommt." (Niederlande. Handbuch der regionalen Geologie 1913,
Bd. I, 3, S. 80.) Da nach denselben Autoren (S. 69) junge Faltungen
mit Sicherheit nicht bekannt geworden sind, kann es sich in der vor-
stehenden Bemerkung nur um Abbriiche handeln, wenn wirklich tek-
tonische Storungen voriiegen.
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tonisch bewegtes Praglazial (Pliocan?). Nach meinen
Beobachtungen sind diese Ablagerungen glazial und
durcli das Eis in ihrer ursp rtinglichen disk o rdanten
Lagerung gestort.

Wenn tektonische Bewegungen Yorliegen, dann muBten

diese jungdiluvialen Alters sein. Da wir aber jungdiluviale

Faltungen niclit kennen, so muB clieser SchluB in eineni

Gebiet, das yereist war, zweifellos zu Bedenken AnlaB

geben. Dieser Zweifel an der tektonischen Natur der Storungen

wird noch durch folgendes verstarkt. Wir haben bei Rheine

siidlich Emsbiiren und bei Bentheim ostlich dieses Dorfes OW-
Streichen der saxonischen Faltungen. Wenn Tietzes Angaben
iiber die Tektonik ostlich der Emsbiirener und Lohner Berge

bzw. im Norden der Lohner Berge zu Recht bestehen, liegt

dort nahezu NW-Streichen vor. Tietze gibt soclann ein Profil

durch den Ostabhang der Emsbiirener Berge aus der Nahe der

STALLBERGschen Ziegelei. Danach liegen hier NS verlaufende

Faltungen yor, eine Beobachtung, die mit meinen Beobachtungen

iibereinstimmt. Wenn aber diese Faltungen tektonisch bedingt

sind, dann treten drei verschiedene NS, NW und OW gerichtete,

tektonisch bedingte Aufsattelungen in einem kleinen Gebiet

auf, yon denen jede fur sich besteht, d. h. die anderen Bich-

tungen nicht kreuzt, und Yon denen zwei sehr jungen und
mindestens eine juugdiluYialen Alters ist. Wenn die Fest-

stellung, daB Analoga fiir diese beiden auBerst auffaljigen Er-

scheinuugen fehleu, die Deutung Tietzes auch nicht widerlegt,

so muB sie doch zu argen Zweife]n Veranlassung geben, und
die Ansicht Tietzes muB Yor einer Deutung der Erscheinungen

zuriicktreten, die restlos diese Erscheinungen klart und zudem
Yor allem auch noch in anderer Weise begriindet werden kann.

Es ist oben gezeigt worden, daB der Neuenkirchener Bogen
dort endet, wo die Emsbiirener Berge beginnen, daB weiterhin
diese in ihrem siidlichen Teile denselben Aufbau aus
ungestorten, ges chichteten, fluYioglazialen Grob-
s an den und Kiesen besitzen wie in der miinsterlandischen

Endmoriine. Es ergibt sich sodann aus meinen fruheren Mit-

teilungen,\daB der Unterschied in der Gerollzusammensetzung

sich bereits im Neuenkirchener Bogen bei Ohne einstellt. Dazu
kommt der schwach bogenformige Yerlauf der Riicken.

Demgegeniiber besteht zwischen den beiden siidlichen

Loben und dem siidlichen Teile des Emsbiirener Bogens einer-

seits nnd dem groBten Teile des letzteren anderseits der be-

deutende Gegensatz, daB in dem letzteren gestorte Tertiar- und
Fluviogiazialablagerungen Yorliegen. Es zeigt sich hier, daB

5*
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eine Aufschiittungsendmorane sich ohne Absatz in gleichgericktete

Riicken mit gestortem Bau fortsetzt 1
). Die Erscheinung des

Ubergehens der ungestorten, gescbichteten Bildungen in gestorte

Ablagerungen mit gleicbfalls gestortem Kern alteren Gebirges

tritt nun bier an jener Stelle ein, an der sicb im Untergrunde

des Diluviums ein bemerkenswerter "Wecbsel vollzieht. Dort,

wo die Endmorane des Miinsterlandes den Kalken, Mergeln

und Tonscbiefern der Kreide aufliegt, ist die Endmorane als

reine Aufsckiittungsendniorane entwickelt. Bei Salzbergen

bildet nocb Wealden den Untergrund des Diluviums, und der

Emsbiirener Bogen beginnt bier als Aufscbiittungsendmorane.

Erst nordlich Salzbergen treten tertiare Tone im Untergrund

des Diluviums auf, uud bier stellt sicb statt des ungestorten

Ruckens der gestorte ein. Angesichts des orogr apbiscben
Auftretens der Emsb tirener Riicken in der Fortsetzung
des Neuenkircbener Bogens und des Ub erganges beider
Riickenausbildungen innerbalb des Emsbiirener
Bogens bei dem Wecbsel des Untergrundes von
fester en mesozoiscben Gesteinen zu den Tonen des
Tertiars erscbeint es mir fraglos, dafl es sich in den
Emsbiirener und Lobner Bergen vorwiegend um eine

Staumorane bandelt, in der nicbt nur der Untergrund,
sondern aucb die am Eisrand aufgescbiitteten Materi-
alien aufgeprei3t bzw. zusammengescboben wurden.

:
) Diese Feststellung widerspricbt in keiner NYeise dem von mir

aufgestellten Schema der Endmoiiinentjpen. Es ist selbstverstandlich,

daB in jeder Endmorane in den einzelnen Teilen verschiedene End-
moranentjpen ausgebildet sein konnen, wie Geisitz aach bemerkt hat

(Diluvialstudicn im ostlichen Mecklenburg, Giistrow 1912, S. 170).

Manuskript eingegangen am 19. Dezember 1914.]
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