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Es ergibt sich dann folgende Ubersicht:

Gliederung des Zeclisteins in Schlesien und Thiiringen.

SW Schlesien NO Thiiringen

Oberer

Zechstein

Oberer Zechsteinsandstein

Plattendolomit

Rote Zwischenschichten (Unterer

Zechsteinsandstein)

Brockelschiefer z.T.

Obere Letten

Plattendolomit

Untere Letten

Mittlerer

Zechstein

\ Dolomitischer Hangender

\ Hauptkalk

Hauptdolomit

Unterer

Zechstein

KalkigesVMergeliger Liegen-

\ der Hauptkalk

Grenz-
\zechstein-

\ konglomerat

Zechsteinkalk

Kupferschiefer

Zechstein-

konglomerat

Oberes

Rotliegendes

konglomerat Oberes Rotliegendes

7. Uber gegenwartige Bodenbewegungen bei

Buckeburg, Gottingen, in Thiiringen und im

norddeutschen Tieflande.

Von Herrn O. von Linstow.

(Hierzu 1 Textfigur.)

Im Februar 1915 weilte ich auf kurze Zeit mit meinem

nunmehr verstorbenen Vater, Herrn Generaloberarzt a. D.

Prof. - Dr. von Linstow, in Buckeburg. Ein kleiner

Spaziergang fuhrte uns zu dem westlich der Stadt gelegenen

Weinberg, von dem aus man einen guten Uberblick uber

dein ostlich der Stadt gelegenen Harrl sowie die gesamte

eudlich vOrgelagerte Weserkette hat. Hierbei auBerte mein

Vater sein unverhohlenes Erstaunen iiber die ihm ganzlich

neue und ihn im hochsten MaGe befremdende Tatsache,

dafi man von diesem Punkt der Weinberge aus den Ida-

Turm sehien konnte, die hochste Erhebung des eben go-
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nannten Harris. Mein Vater, der 1842 geboren ist, weilte

in Buckeburg von 1856—1862, hat also den letzten Teil

seiner Schiilerzeit dOrt verlebt. Oft genug ist er auf dem
Weinberg gewesen, niemals aber hat er, wie er mir
wiederholt aufs entschiederiste versicherte, irgend etwas
von dem 1847/48 errichteten Ida-Turm erblickt. Die Ent-

fernung zwischeh Beobachtungspunkt und Ida-Turm betragt

in der Luftlinie etwa 3,7 km. Nach giitiger Mitteilung

des Herrn Oberforstmeisters Frh. von Haeling zu Biicke-

burg hat eine Erhohung des Ida-Turms seit seiner Erbauung
nicht stattgefunden.

Qieologisch besteht sowohl der Weinberg (hochste Er-

hebung 85,1 m) als auch der in seiner Streichrichtung

(WNW—OSO) befindliche Harrl aus Wealdensandstein, der

von Wealdenton sowohl iiber- als audi imterlager t wird.

Die hochste Erhebung mit 213 m wird von dem 25,95 m
hohen Ida-Turm gekront.

Samtliche Scliichten fallen nach NNO zu ein. Ent-

sprechend dieser Lagerung folgt nach Borden zu die durch

Harboet1
) bekanntgegebene und eingehend untersuchte

Untere Kreide, wahrend die sich im Siiden erhebende Weser-

kette aus jurassischen Gesteinen be'steht. Wichtig ist, daB

beide Ziige — Wealdensandsteine wie Jurakalke — von

schwebenden Verwerfungen durchschnitten werden, die die

beiden Kamme in leine Anzahl von Teilstiicken zerlegen.

So streicht eine Storung von Buckeburg in der Richtung

auf Klein-Bremen zu, eine andere, etwa parallel verlaufende,

liegt weiter ostlich; sie beruhrt Bad Eilsen und dringt

iiber das Dorf LuhdeH in die Weserkette ein.

Wie die oben angefuhrten Beobachtungen zeigen,

scheint es, dal5 auch im Gebiete des Harris noch weitere

Querbruche vorhanden sind, an denen langsame Schichten-

verschiebungen stattfinden, und zwar mufti es sich hier

um einen Vorgang handeln, der eine He bung zur !Folge

hat. Infolge irgendeiner zwischen Buckeburg und Bad

Eilsen verlaufenden Bruchlinie scheint eine ostlich gelegene

Partie des Harris, der die hochste Erhebung mit dem
Ida-Turm einschlieftt, eine Aufpressung erfahren zu haben,

Oder man ist genotigt, den etwas komplizierteren Fall an-

zunehmen, daB sowohl Weinberg als eine westliche Partie

des Harris allmahlich absinken.

i) Die Fauna der Schaumburg-Lippischen Kreidemulde. Abh.

d. Kgl. PreuB. Geol. Landesanst. Heft 45. Berlin 1905.
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Wie dem auch sei, auf alio Falle scheint es sich hier

um rezente Bodenbewegungen zu handeln, von denen auch
aus anderen Gegenden wiederholt Beispiele bekannt ge-

worden sind. So berichtet v. Koenen (a. a. 0. s. Lit.—V.,
Nr. 7, S. 463 u. 464) fiber einen bemerkenswerten Fall

aus der Gegend von Gottingen. Er schreibt: „Ein

ganz ahnlicher Fall (wie in Thuringen) wurde mir aber
vor sechs Jahren aus der Nahe von Gottingen mitgeteilt,

indem der Kirchturm von Nikolausberg und ein Teil des

Dorfes selbst von Grone und anderen Punkten in den
letzten 40 Jahren weit besser sichtbar geworden ware.

Nun gent durch die Schlucht, welehe sich. durch Nikolaus-

berg Mndurchzieht, eine Verwerfung, und andere Storungen
verlaufen westlich und sudlich davon zwischen dem Dorf
und den angegebenen Beobaehtungspunkten, ahnlich wie
Kahle fur die moisten seiner Falle das Vorhandensein von
DislOka,tionen konstatierte und auf solche jene Ver-

sehiebungen zuruckfuhrte.

Selbstverstandlich bin ich weit entfernt davOn, die

erwahnten, in keiner Weise kontrollierbaren- Angaben als

wissensehaftlichen Beweis anzusehen. Wenn solche An-
gaben aber in groBerer Zahl und in versehiedenen

Gegenden gemacht werden, sto ist doch eine gewisse

Geneigtheit zu dem Glauben gerechtfertigt, daB fur jene

Angaben ein gewisser tatsachlicher Anhalt vorhanden sein

konnte und daB es erforderlich ist, noch weiteres Material

in dieser Beziehung zu sammeln, um moglichst Falle zu

finden, in welchen durch Messungen aus alterer Zeit wie

aus neuester Zeit Veranderungen dor Erdoberflache be-

stimmt nachgewiesen werden konnen."

Weiterhin widerlegt er den Vorwurf, daB etwa die

Auslaugung von Gips- und Anhydritlagern hierbei eine

Eolle spielen konnte oder die Umwandlung von Anhydrit

zu Gips.

In groBer Anzahl kennt man derartige jugendliche

Krustenbewegungen aus Thiiringen, die besonders von

Kahle untersucht sind. Es betrifft das vor allem die

Gegend von Weimar, Apolda, Jena, Dornburg usw. Um
Wiederholungen zu vermeiden, sei hier auf eine Karten-

skizze hingewiesen, die aus Kahle (Lit.—V., Nr. 8) ent-

nommen ist.

Die Pfeile deuten an, daB in dieser Eichtung ein

schernbares Emporsteigen der Ortschaften beobachtet wurde.
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Sorgfaltig scheidet Kahle etwa vorhandene Iirtum&r aus:

er priift die Personlichkeit der Gewatosmanuer, denkt an
abnorme Brechungsverhaltnisse dor Luft und an das Hoch-
wachsen des Getreides, an Erniedriguug des Zwischen-

gelandes durch Abwehung Und Kulturarbeit und beriick-

sichtigt schlieBlieh das Wachstum der Beobachtei\ Aber
an tatsachlichlen Mitteilungen bleiben noch so viele, daB
ein Irrtum ausgeschlossen erfecheint.

trber die Ursachen dieser Bodenbewegungen mag man
verschiedener Ansicht sein. In manchen Fallen des Thu-

ringer Gebiets seheint in der Tat die Auslaugung von

Gips, Anhydrit und Steinsalz eine BJollo zu spielen, in

anderen fallt diese Ursache mit Sicherheit fort. So

wies v. Koenbn, wie bereits oben erwahnt, darauf hin,

daB Gips und Anhydrit bei dem Gottinger Beispiel nicht

in Frage kommen. Das gleiche gilt von Buckeburg, da

der Wealdensandstein keine aufldsbaren Mineralien wie Gips,

Anhydrit und Steinsalz in grofierer Menge fiihrt. In diesen
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Fallen wird es sich urn rein tektonische Vorgange handeln.

Es sind die letzten Bewegungen und Ausklange, die Sich

an bereits vtorhandenen Bruchlinien vtollziehen.
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Diese Erscheinungen gegenwartiger Bodenbewegungen
leiten iiber zu den Tbrf bildungen im nord-
deutschen Tie f land. Durch mannigfacbe Unter-

suchungen hat sich ergeben, daB wir drei verschiedene

Moortypen voneinander unterscheiden konnen: das Flach-

moor, das Ubergangsmoor (= Zwischenmoor) und das Hoch-

moor. Dabei ist der Zusammenhang zwischen ihnen derart,
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daB ein Flachmoor in ein Ubergangsmoor und dieses schlieB-
lich in ein Hochmbor ubergehen kann. Es fragt sich nun,
unter welchen Bedingungen eine derartige Fortbildung
stattfindet, denn wir kennen zahlreiche Flachmbore, die
in keiner Weise Neigung zeigen, sich auch nur einem
Zwischenmbor zu nahem. Durch eingehende Forschungen
ist festgestellt, daB dann ein Flachmbor den Charakter
eines UbergangsmbOrs annimmt, wenn sich die jahriich

niederschiagenden Tbrfmassen derartig anhaufen, daB sie

ganz allmahlioh dem Grundwasser entzogen werden und
nunmehr in der Lage sind, anspruchslosere Gewachse, be-

sonders Birken und Kiefern, als istattlich entwickelte Baume
zu tragen; anspru'chsloser deswegen, weil sie nach und nach
aus dem Bereich des nahrstoffreichen Grundwassers ge-

langen und im wesentlichen nur nbeh aiuf das nahrstoffarme
atmospharische Wasser wie Regen, Schnee, Tau usw. an-

gwiesen sind. Zu den bben angefuhrten Baumen gesellen

sich andere Pflanzen, sb vor allem der Porst (Ledum
palustre L.)/das Woligras (Eriophorum vaginatum L.) und
auch schbn verschiedene Sphagnumiarten. Aber bei fort-

schreitender Erhohung des Bbdens stellen sich ganz ail-

mahlich weitere Spha,gnumarten ein, die nun im Laufe der
Zeit zum Morder der iippig gedeiheinden Waldvegetation
werden, sie ersticken die Wurzeln von Betula pubescens,

Pinus silvestris usw.-, die Baume verkruppeln und sterben

schlieBlich ganz ab; aus dem Ubergangsmbor ist ein Hoch-
mbor geworden.

Verweilen wir einen Augenblick bei dem Ubergangs-

mbor. Es kann nur dann eritstehen, wenn „Uber-

schwemmungen keinen oder so gut wie keinen EinfluB

mehr habein" (Potonie). Wie kbmmt es nun — so musseh
wir fragen — , daB gewisse Niederungsmoore fortgesetzt

alle Jahre wieder uberschwemmt werden und nicht In

der Lage sind, allmahlich in Zwischenmbore uberzugehen,

wahrend bei anderen mehr Oder weniger schnell die Bildung

eines Ubergangsmioores erfolgt? Dabei handelt es sich

durchaus nicht um geri'njge Machtigkeiten der Flachmoor©.

Wir kennen solche, die 5—10 und mehr Meter stark sind,

ja, nach H. Geoss2
) erreicht das Pentlacker Flachmoor

bei Nordenburg 24,6, das Moor zu Hohenfelde bei Friedland

2
) OstpreuBens Moore mit besonderer Beriicksichtigung ihrer

Vegetation. Schr. d. Phys.-okon. Ges. z. Konigsberg. 53, 1912,

S. 192.
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uber 17 und ein drittes 27 m Machtigkeit, bei alien dreien

allerdings einschlieBlich des Sapropels, desisen Ablagerung
ja freilichJnur als Vbrlaufer der Moorbildung zu betrachten

ist. Sie sind unverandert tiberschwemmungen ausgesetzt,

trbtzdem auch bei ihnen jedes Jahr eine Anhaufung von
Torfmaterial stattfindet. Bei einem Teil von ihnen hangt
dieser Zustand unzweifelhaft mit der Litbrina-Senkung zu-

sammen, das sind alle diejenigen Niederungsmoore, die

sich in der Nahe der Kiiste oder wenig landeinwarts be-

finden. Hierbei sind einmal geschlossene Senken von ver-

schiedener Tiefe lalnge Zeit unter Meeresbedeckung ge-

raten; erst nach und nacli wurde der Boden dieser De-
pressionen nach Hebung des Landes soweit mit Fauischlamm
usw. aufgefiillt, daB schlieBlich auch eine Torfvegetation

Platz greifen konnte. Andere Torfbildungen befinden sich

in langgestreckten offenen Einnen. Um ein Beispiel heraus-

zugreifen, sei aJi das Wakenitz-Mbor siidostlich von Lubeck
erinnert, das nach gutiger Mitteilung des Herrn C. Gagbl
mehr als 5 m machtig ist. Da seine Oberflache in etwa
4 m Meereshohe liegt, so reicht die Unterkante bis 1 Oder

mehrere Meter unter N. N. Auch hier ist der Zusammein-

hang dieser Einne mit der Litorina-Senkung ohne weiteres

ersichtlich. Ganz landers verhalt es sich aber mit dem
gnoBen Heer von Tbrfmooren, die sich weiter im Innern

des Landes befinden und vielleicht zeitlich, niemals aber

genetisch mit der Litorina-Senkung im Zusammenhang
stehen. Wenn man hier beobachtet, daB gewisse Tbrfmoore,

sofern sie einigermaBen machtig sind, stets immer wieder

als NiederUngsmbore erscheinen, andere dagegen in ver-

haltnismaBig rascher Entwicklung zu Ubergangsmboren

oder gar Hochmooren fuhren, so kann man bei der ersteren

Gruppe nur alinehmen, daB sich fortgesetzte geringmachtige,

aber sich allmahlich summierende Bodenbewegungen geltend

machen, die die Oberflache immer vbri neuem mit dem
Grundwasser in Beriihrung bringen. Bei der zweiten Gruppe

greifen dagegen solche Verhaltnisse nicht Platz; der Boden

ist mehr bder weniger in Euhe, und sie konnen sich im

Laufe der Zeit bis zu toten Hochmooren weiter entwickeln.

Die Ursachen solcher fortgesetzter Senkungen bei

einem Teil der Niederungsmbore konnen verschiedener Art

sein. Einmal spielt ganz sicher in manchen Fallen die

Auslaugung von Zechsteinsalzen im Untergrund eine Eolle.

In demselben MaBe etwa, wie die Entfernung der leicht

loslichen Salze fortschreitet, gibt der Boden nach, und die
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oberflachlich entwiekelte Torfvegetation ist dadurch fort-

geeetzt Uberschwemmungen ausgesetzt, die die Bildung von
Zwisehenmboren verhindern. In anderen Fallen treten

solche Senkungen ebenso sicher ohne Mitwirkung von! Salzen
auf, das sind diejenigen Gebiete, in denen heute die Zech-
steinsalze fehlen odetr, was wohl haufiger der Fall sein

diirfte, in so groBer Tiefe unter einer machtigen Folge
mesozoischer Sedimente liegen1

, daB eine etwa eintretende

Zerstorung der Salze auf die sie uberlagernde Tbrfdecke
ohne jedeii EinfluBi ist. In diesem Falle konnen wir den
Mangel einer weiteren Fortbildung der MederungsmOore,
eine fbrtgesetzte Senkung des Bodens, nur auf tek-
tonische Ur sac hen zuruckfuhren. Es sind jugend-

liche, noch heute wirkende schwache Einfaltungen der

Erdrinde, die die Torfvegetation fortgesetzt von neuem mit

Grundwasser in Verbindung bringen.

Umgekehrt wiirden nach unserer Auffassung diejenigen

Gebiete, die Ubergangs- und Hochmoore tragen, im wesent-

lichen frei sein von tektonischen Bewegungen, sie befinden

sich annahernd in Ruhe. Man hat wohl versucht, die

Entstehung vor allem der Hochmoore mit groBeren

atmbspharischen Niederschlagetl in Verbindung zu bringen;

betrachtet man aber die ausgezeichneten Provinz-Regen-

karten von G. Hellmann, die nunmehr fur samtliche

preuBischen Provinzen in 2. Auflage erschienen sind3
), so

ergibt sich ohne weiteres, daB im Gebiete gleicher Regen-

mengeu sowohl Flachmoore als Hochmoore nebeneinander

auftreten.

Jene Krustenbewegungen der Erdrinde sind aber durch-

aus nicht iauf die Gegenwart beschrankt; wir konnen sie in

demselben und noch viel hoherem MaBe aus der Tertiarzeit

nachweisen, namlich bei der B r aunkO' hie n bildung.
Denn sehlieBlich ist diese von der Tbrfbildung generell nicht

versehieden, auch ein Braunkohlenlager war dereinst einmal

ein Tbrfmoor, das dann allmahlich der Verkohlung anheim-

fiel. Wie eben angedeutet, handelt es sich hier aber urn

ganz erhebliche, wenn auch nur quantitative Verschieden-

heiten; denn wahrend Niederungsmoore von mehr als 20 m
Machtigkeit schon auBerst selten sind, erreichen einzelne

Braunkohlenfloze gelegentlich Machtigkeiten bis zu 100 m.

So betragt letztere im Geiseltal bei Merseburg nach W.

3
) Berlin 1911—14. Kommissionsverlag von Dietrich Reimer.
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Salzmann*) in einem Fall 95,25 m, am Niederrhein nach
G. Fliegel5

) bis zu 100 m.
Nun sind wir durch Fr. Glockners) iiber den Setzung*-

Koeffizienten der Braunkohle einigermaBen unterrichtet. Er
ermittelte den Wert von 2,5, d. h. mit dieser Zahl muB man
die Flozstarke multiplizieren, urn die Machtigkeit der ur-

sprunglichen TOrfdeeke zu erhalten. Selbst wenn wir nur
die Zahl 2 annehmen, so wtirde das den Wert von 200 m
ergeben. Derartige Betrage fordern aber ohne weiteres
dazu heraus, bei der Bildung solcher ungewohnlich tiefen

Mulden und Senken an Bodenbewegungen irgendwelcker
Art zu denken, mogen sie nun im einzelnen Fall auf Aus-
laugung unterirdischer Zechsteinsalze zuruckzufuliren »ader

rein tektonischer Art sein.

Solche gewaltige Machtigkeiten von Torfmooren sind

nun aber, wie eben erwahnt, bei uns vollig unbekannt,
Diese Tatsache hangt aber offensiclitliah mit der Kiirze

der Zeit zusammen, die verflossen ist, seitdem eine Torf-

bildung im nOrddeutschen Tiefland uberhaupt erst moglich
war. Denn diese Torfe sind samtlich postglazial, konnen
sich also erst nach. volligem Verschwinden des diluvialen

Inlandeises gebildet haben. Ubertragt man aber die de
GEERSchen Untersuchungen von Sudschweden 7

) auf Nord-
deutschland, so erhalt man fur den baltischen Hohenriicken
etwa 20 000 Jahre, fiir die Breite von Berlin etwa 25 000

Jahre und fiir die groBte Ausdehnung des Inlandeises etwa
30 000 Jahre, die verflossen sind, seitdem das Inlandeis

endgiiltig in diesen Gebieten abschmolz. Das sind aber,

geologisch gesproehen, auBerordentlich geringe Werte im
Vergleich zu denen, die man seit kurzem fiir die einzelnen

Tertiarstufen ermittelt hat. Diese Feststellungen beruhen

auf dem Gehalt der Gesteine an Helium, das aus dem
Zerfall radioaktiver Stoffe stammt. Danach sini verflossen

seit dem Beginn
des Paleocans etwa 15 Millionen Jahre

„ Eocans ,, 10

4
) Das Braunkohlenvorkommen im Geiseltal mit besonderer

Beriicksichtigung der Genesis. Arch. f. Lagerstattenforschung,
Heft 17, Berlin 1914, S. 89.

5
) Die miocane Braunkohlenformation am Niederrhein. Abh.

d. Kgl. PreuB. Geol. Landesanst., Neue Eolge, Heft 61, Berlin 1910,

S. 51 u. 52.
6
) tiber den Setzungskoeffizienten der Braunkohle. Ztschr.

d. Deutsch. Geol. Ges., 64, 1912, Monatsber. S. 306—310.
7
) Geochronologie der letzten 12000 Jahre. Geol. Rundsch. Ill,

Leipzig 1912, S. 457—471.
9
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des Oligocans etwa 8 Millionen Jahre
Miocans „ 6 ,, ,,

,, Pliocans ,, 2—4 „

Man sieht ohne weiteres, daB 'den Torfen der Tertiarzeit,

die uns heute als Braunkohlen erhalten sind, ganz un-

vergleichlich hohere Zeitlaufte zur Verfiigung standen als

den Tbrfmooren der Gegenwart. Freilich wird es bei den
postglazialen Mooren niemals zu einer derartigen Entwick-
hmg wie im Tertiar kommen, weil der Mensch anfangt,

die Torfmoore fur kulturelle Zwecke im weitesten MaBe
nutzbar zu machen.

Kehren wir nioch einmal zu den Braunkohlen zuriick,

so lehrt eine einfache Betrachtung eines Kohlenlagers, da*B

die Flozbildung nicht immer einheitlich vor si:h gegangen
ist. In zahLreichen Fallen sehen wir die Einschaltung

einer Oder mehrerer Zwischenlagen, die meist aus Sand oder

Ton bestehen und sich oft iiber groBe Erstreckung ver-

folgen lassen. Das Auftreten solcher Mittel weist aber

darauf hin, daB die Bodensenkung iauf kiii zere oder langere

Zeit- nicht mehr in normaler Weise -verlief, und zwar mufi

sich in diesem Falle eine Z u n a h m e , eine Beschleuni-
g u n g in dem Einsinken der Erdkruste geltend gemacht
haben. Die Tlorfvegetation, deren Wachstum sich nach

bestimmten, feststehenden Gesetzen vol'zog, konnte mit dem
schnelleren Nachgeben des Bodens nicht gleichen Schritt

halten; sie wurde mehr und mehr uberschwemmt und
geriet schlieBlich ganz unter die Bedeckung mit Wasser.

Dadurch war aber die Weiterentwicklung der Flora ver-

hindert, und die SiiOwasserbache, die bisher ihre Absatze

nur ortlich, an den Banden der Niederung, ablagern

konnten, uberfluteten nunmehr ein ungleich groBeres Ge-

biet als vorher und begruben das Tbrfmoor mit einer Schicht

von Sand oder Ton. Diese Verhaltnisse anderten sich, als

die Senkung wieder normal wurde und die Entwicklung
einer neuen Tlorfdecke ermoglichte, ein Spiel, das sich nun
beliebig oft wiederholen konnte.

Potonie selbst, dem sorgfaltigen Beobachter und •

Freunde unserer Torfmoore, waren diese verschiedenen

Verhaltnisse, wenigstens bei der Weiterentwicklung eines

Mederungsmoores zum Hochmoor, durchaus nicht unbe-

kannt; er stellt 8
) hieruber folgende Typen auf:

8
) Die l-ezenten Kaustobiolithe und ihre Lagerstatte. II. Die

Humusbildung. Berlin 1911, S. 291.
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Hier gibt sich in der Kolonne I das
gleichmaBige Naehlassen der Boden-
bewegung zu erkennen, die allmahlich bis

zur Hochmoorbildung fiihrte. Bei II sehen
wir, daB zwei Typen, das Mischwaldmoor
und das Kiefernmoor, in der Entwicklung
ubersprungen werden. Das scheint nach
unseren Ausfiihrungen auf ein etwas
schnelleres Aufhoren der tektonischen Be-'

wegungen hinzudeuten, so daB unvermittelt

und ziemlich rasch aus dem Birkenmoor
ein echtes Hochmcor hervorgehen konnte,

und die iibrigen Modifikationen wiirden

danach auf almliche unbedeutende Ande-
rungen beim Einsinken der Erdrinde hin-

weisen.

Viele Fragen bleiben noch ungelost.

Urn a,uf eins hinzuweisen: Hat sich der

AbschluB der tertiaren Moore in ahnlicher

Weise vollzogen wie in der Gegenwart,
d. h. zum Teil durch Bildung von Zwischen-
mooren und Hochmooren? Das wird sich

schon deswegen schwer nachweisen lassen,

Weil in vielen Fallen hangende Teile des

Flozes durch das diluviale Inlandeis mehr
oder weniger tief zerstort sind. Aber
selbst wenn wir im Bitterfelder Revier

ein einziges an Zwischenmitteln auBerst

armes Floz von 10—30 m Starke von
1—8 m Ton uberlagert sehen, wer biirgt

dann dafiir, daB nach Ablagerung der

Torfdecke nicht noch einmal eine Braun-

kohlenbildung stattfand, die spater glazial

oder auf andere Weise zerstort wurde?

Denn das Aul'treten von mehreren Braun-
— £ £ > > kohlenbanken in diluvialen Talsanden bei

EoBlau a. d. Elbe, das sogar — ein berg-

rechtliches Unikum — zur Mutung und Verleihung gefuhrt

hat, konnte doch zu denken geben.

Berlin, den 19. Januar 1917.
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