
Briefliche Mitteilungen.

1. Beitrage zur Geologie des Grofiherzogtums

Oldenburg.

Von Herrn Reginald M. Weingaetnee (Vechta i. 0.).

(Hierzu 3 Textfiguren.)

I.

Das Tertiarvorkommen im nordlichen Teile der

Dammer Berge und seine diluyiale Bedeckung.

Von anstehendem Gebirge in den Oldenburger Landen
ist bisher noch wenig veroffentlicht worden. Wahrend das

Diluvium daselbst von J. Maetin 1
) eingehend bearbeitet

wurde, findet sich Tertiar nur an einer Stelle ver
zeichnet und zwar im Siiden Oldenburgs in den D a m m e r

Bergen. Diese erstrecken sich von Neuenkirchen nach
Damme und dann in ihrem nordwarts gerichteten Auslaufer

bis zur S'tadt Vechta. Erreicht dieser Hohenzug im Signal-

berg eine Hone von 146 m iiber NN, iso verflacht er sich

allmahlich und fallt vom G-algenberg (56 m) im Sudgn von
Vechta schnell zum Vechtaer Moorbach (Vechta-Aue) zu

SQ m Hohe ab. Hier haben die Wasser des groBeri Vechtaer

Moores sich einen AbfluB nach Westen offengehalten und
seheiden die Hohen von den diluvialen Aufschuttungen
ab, die von Syke und Delmenhorst bis Cloppenburg breit

das Land bedecken. Im Bereiche der Dammer Berge wird

nun1 in mehreren Ziegeleien ein Ton abgebaut, der bereits

K. Maetin 2
) zu seiner Arbeit iiber das Tertiarvorkommen

in Steinfeld Veranlassung gegeben hat. Sein weiteres Auf-

treten bis in die G-egend von Vechta, seine seitliche Aus-

dehnung, sowie sein Verhaltnis zu den ubrigen Formationen

soil in dieser Arbeit zur Darsteilung gelangen. 3
)

!) 4 (s. Literaturverzeichnis Anhang I.).

2
) 6.

3
) Nicht alle Fragen konnten restlos gelost werden, sondern

verbleiben einer spateren Forschung in giinstigerer Zeit. Allen,

die durch tiberlassung und Bestimmung von Fossilien, durch
Mitteilung aus vergangener Zeit mir die Durchfuhrung meiner
Arbeit ermoglicht haben. vor allem dem GroBherzoglich
Oldenburgischen Ministerium fiir die giitige tlber-

weisung der Bohrprofile Vechta und G-oldenstedt, sei auch an
dieser Stelle ergebenster Dank ausgesprochen.
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1. Der tertiare Kern der Dammer Berge.

An Aufschlussen kommen in Betracht siidlich von
Vechta die Ziegelei Vormoor (Z. I), siidostlich vom Galgen-
berg an der StraBe nach Diepholz; die Ziegelei Hag*en
(Z. II), westlich vom Galgenberg an der Lohner Land-
straBe. Ferner in Nordiohne die Ziegelei Meistermann
(Z. Ill) und in Siidlohne die Ziegelei Kokenge (Z. IV). Die
abrigen, auf alteren Karten verzeichneten Gruben sind seit

langerer Zeit auBer Betrieb und daher verfallen.

Z. I.

In Z. I befmdet sich der Ton unter einer Decke ge-

schichteter diluvialer Sande von wechselnder Machtigkeit
bis zu mehreren Mefcern, die nach oben ihren AbschluB
finden in einem wenig machtigen Decksande rait Gerollen,

der an einer Stelle Schichtung aufweist. Der Rest einer

rotbraunen, gerollfreien Lehmbank bat sich daselbst eben-

falls erhalten. Die Oberflache des Tones erscheint un-

regelmaBig, an einzelnen Stellen aufgewuhlt und gestort.

Einer der entstandenen Trichter ist mit ungeschichtetem
Gerollsand angefullt. Sonst tragt der Ton eine Verwitte-

rungskruste aus Brauneisenkonglomerat mit Gerollen von
Quarz, Lydit, rotem Sandstein:, Feuerstein und kristallinen

Gesteinen. Der Ton selbst ist von schwarzgrauer Farbe
und ungeschichtet. Seine Machtigkeit mag 10 m erjreichen.

tiber das Liegende war nichts Sicheres zu erfahren. Nach
Bemerkungen der Arbeiter soli es ein wasserreicher, toniger

Sand sein, wie auch der Sandgehalt des Tones mit der

Tiefe etwas zunimmt. Bemerkenswert ist sein Reichtum
an Schwefelkiesknollen. Besonders auffallend ist eine Schicht

groBer Kalkmergelkonkretionen, die das Tonlager der ganzen
Ausdehnung nach durchsetzt mit einem Einfallen von 5—10

nach NO. Diese S e p t a r i e n liegen durchgangig in einer

Ebene mit geringen Abstanden voneinander, haben eine

flachkugelige Form und einen Durchmesser bis 1,5 m. Im
Innern sind sie von einem festetu Kerne aus radial und
konzentrisch von Spalten durchzogen, die jedoch teilweise

wieder von Kupfer-Schwefelkies ausgeheilt wurdon. Die

Ausbeute lan Fossihen' ist in diesen Tonen gering. Es

sollen nach Aussage des Besitzers zuweilen Muscheln vor-

kommen, doch fiahd ich nur den Rest einer Schale von
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Fig. \. Der nordliche Auslaufer der Dammer Berge
von Siidlohne bis Vechta.
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Leda Deshayesiana Duch. 4
) in einer Septar ie. Von friiheren

Funden wurden mir vom verstorbenen Herrn G-efangnis-

pfarrer K. Willoh zwei verkieste Fossiiien uberlxssen, die

1909 von Herrn1 H. Stille in Hannover ,als die mittel-

oligocaneri Formen Cassidaria nodosa Sl. und ? Tritonium
flandricam de Kon. bestimmt wurden. Der reichc Gehalt
an Eisenkies, das Auftreten der Septarien, sowie die un-

zweifelhaft laus diesen Schichten stammenden angefiihrten

Fossiiien verweisen! diesen Ton wie das von K. Martin
beschriebene Steinfelder Vorkommen in das Mittel-
oligocan. Immerhin ist zu bemerken, dati Z. 1 petro-

graphisch einfiachere Verhaltnisse zeigt als Stein fe Id.

Als Verbindungsglied zwischen Z. I und II lag i ridic

r

sudlich vom Galgenberg die schon in dor zweiten Halfte des

17. Jahrhunderts gegriindete alte staatliche Ziegelei (spate r

Ziegelei Landwehr), die hauptsachlich ebendort die jetzt

verfallene Tongrube ausbeutete. Abgesehen von clem

groBeren. Abraum hatte diese Grube dieselbe Ausbilduir.;

wie die nicht fern liegende Z. I. ,

Z. II.

Etwas weiter west'ich entstand auf giinstigerem Boden

Z. II. Da hier z. Zt. die oberen Schichten groBtenteils

durch friiheren Ziegeleibetrieb abgegrabeh sind, sei die

Angabe von J. Maktin 5
) verzsichnet: „AuBerhalb der

Dammer Berge traf ich bei Hagen, sudlich von Vechta,

als Hangendes des Geschiebemergels einen 4—5 m mach-

tigen, gerollfuhrenden Decksand an, der an zwei Stellen

unverkennbare Spuren von Schichtung aufwies." Der

Geschiebemergel mit seinen zum Teil reoht groBen Blocken

ist in einzemen Eesten Inoch gut zu beobachten; er runt

unmittelbar auf dem Tone. Die mit 4—5 m gewertete

Machtigkeit des Decksandes diirfte zu hoch ahgegeben sein.

Z. II liegt auf der westlichen Abdachung des Hohenzuges

und hat daher am wenigsten von den diluvialen Ablage-

rungen behalten, so daB !der tertiare Ton dort fast zu Tage

ansteht. Audi der in der Ostecke der Grube den tertiaren

Glaukonitsanden aufliegende graue Sand kann nicht unter

*=) Samtliche Belegstucke befinden sich, soweit nicht etwa*

anderes angegeben ist, in den Sammhmgen der Ordens- und

Missionsschule der Dominikaner zu Vechta.

5
) 4. I. S. 132.
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dem 3,Decksande" verstanden werden. Selbst wenn er seiner

Entstehunig nach vollstandig diluvial ist, so laBt er sich

dennoch nicht als Decksand ansprechen. Er scheint aber

praglaziales Alter zu haben und hur in semen oberen Teilen

spater umgeliagert, geschichtet und mit diinnen Streifen

kleiner Grerolle durchsetzt zu sera.

Der Ton in Z. II ist derselbe wie in Z. I, nur daft

er dort in umfassenderer Ausbildung erhalten blieb. Eine

tiefgriindige Verwitterung hat allerdings in den oberen
2—3 m einige Veranderungen bervorgerufen. An Stelle der

zahlreichen Schwefelkiesknollen finden sich Brauneisen-

geoden, im Innern mit staubformigen Eisenvitrioi-, auBer-

lich mit izahlreichen Gipskristallen besetzt, die auch die

1. Geschiebemergel 2praeglazialer Quarzsand i.toniger Glaukonitsand h-. Septarien ton.

Fig. 2. Langsschnitt durch die Ziegelei auf dem Hagen
bei Vechta (Z. II).

angrenzenden Kluf'te drusig ausfuiien. Beim Abbau des

Tones wird hier ebenfalls wie in Z. I die Bank von Kalk-
knollen angeschnitten, die bei einem NW—SO-Streichen

unter 5 nach NO einfallt. Die Septarien sind durchweg
groBer als in Z. I, flacher ttnd gestreckter mit einem Durch-
messer bis 2,5 m und liegen teilweise in doppelter Eeihe
libereinander in einem Abstande von 0,5 m. Ihre inneren

Spaltkltifte sind Inicht durch Kupferkies, sondern durch
Uberziige kleiner gelber Kalkspatkristalle samtartig aus-

gekleidet. Kupferkies zeigt sich in ihnen seltener, meist

nur in kleinen Konkretionen. Von Fossilien fand sich in

einer K'nolle ein teilweise verkiestes und verdriicktes

G-astropod, das a,ber eine genaue Bestimmung nicht zulaBt.

In den mehr sandigen Tonlagen 1 m unterhalb der Kalk-

konkretionen fanden sich dagegen mehr Fossilien. Be-

sonders in einer zwischengelagerten dunnen Schicht sehr

fetten Tones Waren die Beste teilweise sogar haufig. Es
konnten jedoch lan der zur Zeit zuganglichen Stelle fast

nur Bruchstucke gefordert werden, da die Schalen zu murbe
w&ren und bei manchen der Kern aus Schwefelkies die
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Schale gesprengt unci iiberwuchert hatte. An bestimm-
baren 6

) Fossilien waren vorhanden

:

Lamna cuspidata Ag.,

Fischschuppen, Otolithen,

Natica Nystii d'Oeb.,

Dentalium Kickxii Nyst,
Fusas multisulcatus Nyst,
Pleurotoma subdenticulata Goldf.,
Pleurotoma polytropa v. Koen.,
Pleurotoma Duchastelii Nyst,
Astarte Kickxii Nyst,
Cardita Kickxii Nyst,
Nucula Chastelii Nyst,
Leda Deshayesiana Duch.,
Axinas Nystii Phil.,

Foraminiferen.

Somit waren auch diese. Schichten dem Mitteldligoo a n
zuzurechnen. Zum Liegenden hin nimmt der Sandgehalt
des Tones bedeutend zu, wenn auch. die mageren Schichten
verschiedentlich durch fettere abgelost werdenL Etwa1 14 m
unter der oberen Septarienbank liegt ©in© zweite, anscheiniend
konkorda,nt zur ersteren. Si© ist in ein©m zahen, blauen Ton
eingebettet, der einige Fossilrest© birgt: Leda Deshayesiana
Duch., Dentalium sp. Ein grauschwarzer, toniger, wasser-
fiihrender Sand bildet das Liegende. Da die zuletzt ge-

nannten Septarien in ihren Spalten statt des Kalkspates
sehr viel Schwefelkies ©nthalten, wi© di© in Z. I, wird man
bei eineni Vergleiche der Tone in Z. I und EI die ersteren

mit den alteren Tonbanken in Z. II als gleichalterig zu-

sammenstellen konnen. 7
)

Die bisher beschriebenen Schichten bilden den Hauptteil

der Tongrube nach Westen hin. Es legt sich nun nach
Osten zu allmahlich eine 3 m machtige Schicht tonigen

Glaukonitsandes auf, die etwas steiler einfallend nach einer

Strecke von 80 m, wie oben erwahnt, unter einer Deck©
schmutzigweiBen Quarzsandes verschwindet. Ihre Streich-

richtung scheint ebenfalls NW—SO zu sein. Die Farbe ist

6
) Die Bestimmung wurde im geologischen Institut der

Universitat Gottingen im Auftrage des Herrn Prof. Dr. Wbdbkind
ausgefiihrt, dem ich auch die Mitteilung des iibrigen daselbst

ruhenden Materials aus hiesiger Gegend verdanke.
7
) Ein auf dem Abraum der Grube Z. 1 gefundenes Stiick

einer Knolle mit Kalkspatiiberzug deutet darauf hin, daG auch
dort fruher die jiingere Kalkschicht anstand.
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grunschwarz; dorr, wo sie der Quarzsand iiberlagert. zeigt

sich eine gelbrote tonige Verwitterungsschicht. Fossilien

sind bisher nocli nicht gefunden worden, docli bestent die

Moglichkeit, in diesem Glaukonitsande oberoligrocane
Ablagerungen anzunehmen. besonders wemi man das Vor-

kommen in Z. Ill damit vergleicht.

Z. Ill

liegt 5 km sudlieh von Vechta in der Bauerschaft.

Nordlohne. Von den zwei zur Ziegelei gehorigen Gruben
ist die nordtiche seit langerer Zeir unbearbeitet geblieben

und steht daher vollstandig imter Wasjsfer. Aus jhr stammen
nach zuverlassigen Angaben die folgenden oberoligo-
canen ( ?) Fossilien

:

8
)

Pectunculus obovatus Lam..

Cardium cingulatum Goldf.,

Cyprina rotundata Saxdb. (Kern).

Isocardia subtransversa d'Oeb. (Kern).

Dieselben wurden in einer Bank griinen Sandes gefunden,

von dem die Steinkerne deutlich Zeugnis ablegen. Es ist.

der gleiche tonige Glaukonitsand. der von Z. II erwahnt
wurde.

In der zweiten Grube dagegen wird ein grausckwarzer,

stark glrmmerfiihrender Ton abgebaut, der von feinen

grauen sandigen Schlieren durchzogen ist und in seinen

tieferen Lagen kleine glaukonitische Sandnester mit Resten
von Fossilien enthalt: Astarte concentrica Goldf.. Venus
multilamella Lm.. Pectunculus sp., Pecten sp.. 'Aporrhais

sp.. Turritella sp. konnten bestimmt werden. Zu ihnen

genoren aus friiher gemachten Funden: Conus antediluvianus
Beug., ferner 9

) Conns Dujardini Desh., Pleurotoma cata-

fracta Beocc., Pleurotoma flexiplicata Xyst. Pleurotoma

rotata Beocc, Fusus sexcostatus Beocc, alles Formen, die

8
) Sie wurdeai niir von Herrn Dr. Averdam. Pfarrer in

Oythe, gutigst iiberlassen.
9
) Aus dem Naturw. Museum in Oldenburg. Daselbst befand •

sich friiher auch ein groBerer Haifischzahn und ein Cetaceen-
wirbel.

Da die letztgenannten Fossilien von Lohne nach Oldenburg
geschenkt wurden. ist es nicht ausgeschlossen. daB dieselben
aus der Ziegelei Vulhop stammen. die friiher im jetzigen Lohner
Bahnhofsgebiet lag. Dort sind offer nach Abbau von 5—6 m
in reichlicher Menge Muscheln im Tone gefunden worden nebst
groBeren Stiicken Bernstein.



dem mi t tier en MiocaU angeboren. Obgleicb an einer
Stelle der Ton 12—13 m tief ausgegraben wurde, hat man
sein Liegendes bisher nicbt erreieht. Bedeckt ist der Ton
teilweise von einer steinfreien Lebmscbicht, die eine

Machtigkeit bis 2 m aufweist und durcb TJmlagerung des
Tones entstanden zu sein scheint. Dariiber liegen un-
gescnichtete aufbereitete Glaukonitsande, stellenweise durcb
Eisenhydroxyd gelb gefarbt, sonst stark durcbsetzt mit
Gerollen ftordischer Herkunft. AnschlieBend daran kommen
4—5 m feme geschichtete Sande mit mehr oder weniger
starken Tonbanken in unrubiger, welliger Lagerung. Auch
bier bildet den AbscbluB ein G-erolldecksand von weniger
als 1 m Machtigkeit. Erwabnt sei noch, daB durcb die

Siidwestecke der Grube ein vielleicbt 10 m breiter und
4 m tiefer Graben in NW—SO-Uicbtung sicb durcbziebt,

in dem gerollte Tonstiicke von gut KopfgroBe in Lebm und
Ton eingebettet liegen: wohl das Werk eines diluvialen

Sturzbaches.

Z. IV.

Bei Sudlobne, in der Mitte zwiscben jSTordlohne und
Steinfeld, findet sicb Z. IV. Leider sind dort scbon bald

infolge des Krieges die Arbeiten zum Stillstand ge-

kommen, so daB die bisherigen Erfahrungen an neuen Auf-

scblussen nicbt nacbgepruft und umfassendere Ergebnisse

nicbt gewonnen werden konnten. Im Sommer 1914 war
dort folgendes Langsprofil in SW—NO - Richtung an-

geschnitten worden. Nacb Abtragung der ursprunglichen

Bedeckung kamen 5—6 m Ton zum Vorscbein, abwechselnd

von gelber, rotgelber und schwarzer Farbe und verscbiedener

Macbtigkeit, dunne Streifen und Bander oder Banke bis

1 m Dicke. Der schwarze Ton bildete zwei starke Lager,

deren unteres reichlich groBere Feuersteinknollen und
andere Bollsteine enthielt. An der untersten gelben Ton-

bank war ein Einfallen nach W unter 45 zu ermitteln, in

dem auch die anderen Tonscbichten ubereinstimmten. Da
mm aber die sonst zunacbst aufliegenden gescbicbteten

Sande mit ibren eingelagerten Tonbanken und feinen Geroll-

schichten eine wellenformige Lagerung zeigen, abnbch wie

in Z. Ill, so diirften auch diese tieferen Tonschicbten

bieran teilnehmen, wahrend der Gerolldecksand sich dis-

kordant iiber alles ausbreitet. Unter den Tonen lagern etwa
7 m ungesciiicbteter Sand. Zuerst grobe Sande und Kies,

deren oberste Zone Holzreste fulirte, in dunnen Schniiren



— 45 —

und Nestern. Sonst war der ganze Sand von duimen rot-

gelben Tbnstreifen durchzogen, die durch Infiltration aus
dem Hangenden entstanden waren. Unter der Sandschicht
liegt ein blauschwarzer Ton!. An der auBeren Grenze hat

er eine Verwitterungszon© aus Brauneisenkonglomeraten! und
Feuersteingerolleni und nordischiem Gestein. Die nachsten
20 cm wiaren stark mit Schwefelkieskugeln1 angereicbert.

An enter Stelle, nah© der Oberfiach©, zeigte sich! jeinie

eingelagerte groBere Glaukonitsandlinse. Stuck© festen

Kalkgesteins wurdeW in diesem Tone gefunden. liber b©-

stimmte Lagerung derselbCn konnte bisher wegen man-
gelnden Aufschlusses nichts Sicheres in Erfahrung gebracht

werden, jedoch ScheinJen, ahnlich der Steinfelder Ausbildung,

fortlaufende, feste Banke vorhanden z;u sein. In ©inem
Kalkstein, der niahe der Oberflache gewonnen wurde und
starke Abrollung aufwies, konnte man Steinkerne von
Fossinen feststelle'n': Leda sp. und Dentaliurh sp. Abgesehen
von diesem zweifelhaften1 Fund© muB der Ton nacb seinem

petrographisohen Charakter zum Mitteloligocan1 ige-

rechnet werden und im Zusammenhang stehen mit idem

Steinfelder Vorkommen. So traf man inn1 wieder in Ehren-

dorf, zwischen Z. IV und Steinfeld, wo nacb Aussage von
Arbeitern dieselben beim Brunnenbohren nacb Durchsioken
von 22 m Ton1 auf eine harte Kalksteinbank gestoBen sind.

Auch die Wasserverhaltnisse, besonders die vielen nassen

Stellen innerhalb des Hohenzuges, lassen die weitere Aus-

dehnung des Tonlagers nacb Suden verfolgen.

So erstreckt sicb also ein zusammenhangender Tertiar-

rucken 10
) unter der diluvialen Deck© der Dammer Berge

imd ihrer nordlichen Fortsetzung bis Vechta. Mittel-
oligocan© Tone bilden den Hauptzug, dem sich ortlich

beschrankt noch Oberoligocan (?) und mittleres
Miocan auflegt. Nach einter von H. Schutte 11

) mit-

geteilten Ansicht des Herrn Prof. Stillb, soil das ganze

Tertiarvorkommen der Dammer Berge nicht auf urspriing-

licher Lagerstatte ruben, sondern durcb das Inlandeis an
seine jetzige Stelle verfrachtet seinl Der Grund dieser

Annahme, der Fund nordischen Materials im Tone bei einer

Bohrung in Osterdamme, wird scbon von H. Schutte als

unzulanglicb zuruckgewiesen, da er eine geniigende Er-

10
) Im westlichen Teile der Provinz Hannover befindet sich

ebenfalls unter den Emsbiirener und Lohner Bergen ein tertiarer

Hohenzug: 13. S. 59. Vgl. auch 12. S. 2.
n

) 10. S. 159 ff.
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klarung findet in einem mangelhaften Bohrverfahren. Dazu
kommt, daB in alien beschriebenen Aufschlussen im Ton
sick nie audi nur die geringste fremde Beimischung vor-

fand. Das Einfalien der Tertiarschichten in den Vechtaer
Gruben nach NO und ihr Streichen Siidost—Nordwest ist

wohl auf die tektonischen Storungen zuruckzufuhren, die

nach F. Wahnschaffe 12
) im Mittelmiocan einsetzten.

Jedenfalls liegen die diluvialen Schottermassen uberall dis-

kordant zum Untergrund. Mag auch der gewachsene Boden
durch sein Einfalien nach Vechta dort nirgends mehr
oberflachlich austehen, so findet er sich doch in der Ton-

bank wieder, die iiberall im Gebiete des Stadtuntergrundes

beim Brunnenschlagen in einer Tiefe von 40—50 m |an-

getroffen wird, und nach deren Uberwindung man Wasser
antrifft. Seine Bestatigung findet dies durch die Ergebnisse

einer Tiefbohrung, die 1910/11 auf der Vechtaer Zitadelle

unter Leitung des Geologen E,. Wichmaxx niedergebracht

wurde. 13
) Die Schichten m 34,50—50,10 entsprechen den

in Z. I und II anstehenden Tonbanken, die hier wie dort

zum Liegenden hin in ihrem Sandgehalt zunehmen und einer

stark wasserfuhrenden Schicht als Decke dienen.

2. Seitliche Erstreckung des Tertiars.

Tiber den weiteren Verlauf des Tertiars nach Norden
liegt ,nur von einigen Stellen sicheres Material vor.

Die Ziegelei Menke in B e r g s t r u p (etwa 3 km nord-

lich von Vechta) baut auBer einem 0,5—1,5 m machtigen

Geschiebelehm, den geschichtete Sande unterlagern, einigeii

diluvialen Tonbanken von schwarzer oder gelber Farbe

noch einen graublauen Ton ab, dessen petrographische

Eigenschaften mit dem aus Z. I genau ubereinstimmen. Auch
er fiihrt Septarien und Schwefelkies. Da das Hangende
dieses Tones etwa 5 m niachtig ist, so haben wir daselbst

die Oberkante des M i 1 1 e 1 o 1 i g o c a n s bei 32 m iiber

NN. Nach Durchstich von 1,5 m trifft man' auch hier die

schwarze, tonigsandige, wasserfuhrende Schicht.

Weiter nordwestlich ergab die im Jahre 1910 auf der

Goldenstedter Heide (11 km von Vechta) erfolgte

Tiefbohrung 14
) bis m 19,40 Diluvium, von m 19,40—330

Tertinr. Von m 19,40—56,80 finden wir Miocan, von

12) 12. S. 74. Vgl. 14. S. 121.
13

) Schichtenfolge und Fossilien s. Anhang II.

14
) Bohrprofil und Fossilien s. Anhang III.
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m 80,30 an sicker M i 1 1 e 1 o 1 i g o c a n. Ob sich Ober-
oligocan einschiebt, Lafit sich aus der Schichtenf'olge nicht
ersehen.

Es besteht somit kein Zweif-el, daB die Tertiarschichten,

wenn auch vielfach durcli die Tatigkeit des Eises an-
geschnitten und abgetragen, sich doch nach Norden fort-

setzeii, wo sie wiederum in der Bremer Gegend ofters

bis zu einer Machtigkeit bis iiber 200 m erbohrt sind. Es
sind Tone eocanen und mitteloligocanen Alters. 13

)

Tiber weitere Fundstellen, die die Verbindung mit Golden-
stedt im Osten herstellen, berichtet Aug. Jordan :

16
) „Ab-

lagerunge'n des Mi o cans ... sind anstehend bei Hassen-
dorf, Eehrssen bei Syke, Twistringen, Kieselhorst und
Beckstedt. Bei Beckstedt sind alle drei G-lieder des

Mi o c a n s vertreten; bei U e h r s s e n , Gemeinde Clues,

werden in der Tongrube der Ziegelei Steincke die ober-
m i o c a n e n und oberen mittelmiocanen Tone ge-

graben ; bei T w i s t r i u g e n sind fast nur die unteren
Tcne des ber mi o cans erschlossen und in den lehe-

maligen Mergelgruben bei K i e s e 1 h o r s t wurden m i 1 1 e 1 -

und o b e r m i o c a n e Tone gewonnen." Die Beteiligung des

Untermiocans am Aufbau des Untergrundes, das A. Jordan
in den Cllaukonitmergeln bei Rehrssen, Beckstedt und Blen-

horst zu erkennen glaubt, wird neuerdingsl in Frage gestellt

durch K. Gripp, 17
) der die sudliche Grenze der unter-

miocanen Meeresbucht bei Luneburg zieht.

Die ostliche Begrenzung der Hohen wird durcli aus-

gedehnte Hochmoore gebildet. Die Fbrtfuhrung der tertiaren

Tbnschicht auch nlach dieser Richtung wird bewiesen1 durch

das Vorkommen von Septa rienton in derselben petro-

graphischen Ausbildung wie in Z. 1^ das am D au-Berge,
5 km nordlich von' Diepholz an der LandstraBe Vechta

—

Diepholz in der Ziegelei Dieckmann ausgebeutet wird.

Der nachste AufschluB tertiaren Bodens nach Westcn
hin befindet sich erst in B e r s e n b r ii c k , wo miocan e

Ablagerungen zum Vorschein kommen. Die Linie Twi-

stringen—Bersenbruck bildet einen Teil der Siidgrenze des

mittelmiocanen 18
) Meeres, von der auch der oben be-

schriebene neue Fundort Nordlohne eingeschlossen wird.

is) 15. Vgl. 16 und 2.

is) 3 S. 524 f.

17) 2. S. 48 f.

is) ebd.
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Selbst die Annahnie, daB das in Osterdamme 19
) durchteufte

Tertiar, dessen Fossilien in der Gottinger Sammlung ,als

inittelmiocan bezeichnet werden, an primarer Lagerstatte

runt, oder doch aus nachster Nahe dorthin umgelagert
wurde, wiirde die Grenze nicht wesentlich verschieben.

3. Das Tertiar und sein Liegendes.

Sind wir tiber die seitliche Verbreitung des Tertiars

nur teilweise unterrichtet, so zeigt uns das Vechtaer Profil

um so besser seine Tiefenausdehnung. Bis 300 m hinab

zieht sich das Tertiar in stetem Wechsel der Schichten.

Inwieweit sich die einzelnen Formationsglieder hierauf ver-

teilen, ist schwer anzugeben, da die Fossilien fehlen.

Immerhin werdeu wir nicht irren, wenn wir das Steinfelder

Anstehende und in gewisser Weise auch das von Siidlohne

(Z. IV) unter den mehr alteren mitteloligocanen Schichten

suchen, da es schon feste Banke u. a. von Faserkalk besitzt.

Als nachste Formation findet sich Senon bei

Vechta in !300 m Tiefe, bei Osterdamme dagegen1 schon

bei 145,7 m. Die groBe Machtigkeit der Tertiarschichten

und die petrographische Beschaffenheit der oberen Kreidie

erledigen auch die von J. Martin 20
) ausgesprochene Ver-

mutung, es mochte ein das Tertiar durchragendes Vor-

kommen von Schreibkreide einige Kilometer sudlich Vechta

vom Eise izerstort sein. Die daselbst von! ihm gefundenen

Geschiebe von Schreibkreide, die ein Gegenstiick finden

in gleichen Geschieben von Cloppenburg 21
) in den Ziege-

leien von Mohrmann und von Henkin'g, diirften wohl die

letzten Reste eines groBeren Blockes gewesen sein, der

seines Umfanges wegen trotz geringerer Widerstandsfahig-

keit bis zum Oldenburger Munsterland seinen Transport

uberstand. Allerdings nimmt auch W. Wolff 22
) fiir die

Umgebung von Bremen aus den Anreicherungen der

diluvialen Grundmorane mit Kreidebrocken ein Vorkommen
der oberen Kreide in hoherer Lage als gegebien an. 23

)

19) Yerzeichnis der Schichtenfolge und der Fossilien s. An-
hang IV.

20
) 5. S. 429.

21
) 10. S. 157.

22
) 16. S. 349.

23
) Kreidegerolle in den Vechtaer Gruben wieder aufzufinden.

ist mir bisher nicht gegliickt; Kreidefossilien dagegen aus den
Cloppenburger Gruben. die ich zu erwerben G-elegenheit hatte,

besitzen geniigende Transportfestigkeit.
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Um so unwahrscheinlicher wird auch die Annahme, daB in

den siidlieheren Teilen der Dammer Berge noch alter©

Formationen' sich unmittelbar am Untergrund des Diluviums

beteiligen. 24
). Wenn es auch. nicht als unmoglich von der

Hand zru weisen ist, daB als Ausklang der saxonischen

Faltung das nach Norden an die cheruskischen Achsen 25
)

sich ansehlieBende Gebiet ebenfalls in Mitleidenschart ge-

zogen wurde, so macht doch die Machtigkeit der Kreide-

schichten es wahrscheinlicher, daB die Auffaltungen nicht

bis zur Offenleguhg der Trias sich ausdehnten. Bis sichere

BohrungCn1 die Tlatsaehen klarlegen, wird man die Haufig-

keit der Geschiebe aus Buntsaridstein anders erklaren

miissen als durch Abtragung fruher hier anstehender

Schichten der Triasformation.

4. Tertiar und Diluvium.

Zur Eigenart seiner diluvialen Bedeckung hat un-

zweifelhaft der tertiare Kern !der Hohen beigetragen. Wenn
wir auch iiber die Art und Weise dieser Beeinflussung

nicht vollstandig aufgeklart sind, so muB es doch auffallen,

daB sudlich des Vechtaer. Moorbaches im Bereiche der

Hohen die eiszeitlichen Aufschuttungen einen ganz anderen

oberflachlichen Charakter haben', als nordlich des Baches.

Sicher hat die fast horstartige Erhebung des tertiaren

Bodens, dessen Oberkante (Z. I, II und III ca. 45 m, Z. IV

Ca. 58 m, in Steinfeld ca 65 m liber NN) auch jetzt noch

trotz starker Abtragung das umgeberide Gelande um einige

Meter uberragt, eine Mitursache zu den' Erhebungen ge-

bildet. 26
) Nordlich des Moorbaches haben wir eine aus-

gesprochene Gruhdmoranenlandschait, deren flache Wellen

nur selten durch eingeschnittene Talchen etwas hervor-

gehoben werden1

. Im Suden dagegen dehnt sich eine zur

Langserstreckung schmale Hochflache aus, die durch einzeine

Hohenzuge und Kuppen gegliedert wird. Fiir den sudlichen

Teil der Dammer Berge glaubt K. Martin 2
') ein der

Gesamtrichtung entsprechendes nordost-sudwestliches Strei-

chen der Bucken feststellen zu konnen, woraus J. Martin- 3
)

den As-Charakter der Hohen ableitet. Zugegeben, daB dies©

2*) 6. S 333.

25) 14. S. 112 ff.

26
) Ahnliche Verhaltnisse siehe 13, S. 59 und 12, S. 2.

27) 6. S. 313.

28) 4 I. S. 134.
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Bichtung dort im allgemeinen zutrifft, so vermag man doch
nicht der daraus gezogenen Folgerung vorbehaltslos boi-

zupflichten.

Zur Beurteilung des inneren Aufbaus der Hohen ist ee

von Bedeutung, zuerst die Frage zu erortern, ob wir in

diesem Gebiete mit einer einmaligen oder wiederholtien

Vereisung zu rechnen haben. Nachstehende TabeLle der

Schichtenreihen in den wichtigsten Aufschlussen diirfte zur

Geniige eine zweimalige Eisbedeckung beweisien:

Schichtenfolge in den
nebenstehenden Aufschliissen

Z.

I

Z.

II

Z.

Ill

z.

IV
Bergstrup

Damme

Dau-Berg

two Grundmorane:
3 als Geschiebemergel (m) . . .

8
c

© Geschichtete Sande mit feineren

w Geschichtete Sande mit Lehm-
-

Tone z

M
. C
• 3

c

Gerollfuhrende ungeschichtete

Grundmorane oder Gerollkonglo-

Aufbereitete Sande oder Tone . .

R. Bielefeld 29
) halt mit J. Martin 30

) fur Ostfriesland

und Oldenburg an der Annahme nur einer Vereisung fest,

da in diesen Gegenden die Grundmorane nur in einer

einzigen Decke entwickelt sei. F. Schucht 31
) mochte

diese Behauptung nicht als so unbedingt sicher hinnehmem
obgleich er selbst fur das Gebiet des Hummlings 32

) die

Annahme eine r Vereisung vorzieht. Audi 0. Tietze und
P. Keusch 33

) sind der Ansicht: „Hier in unserer Gegend
(Emsland), ebenso ostlich von uns, in ganz Oldenburg, und
im Western in Holland, hat man bisher selbst in tiefsten

Aufschliissen immer nur eine Geschiebemergelbank an-

getroffen, was uns zu dem Schlusse berechtigt, daB der

29
) 1. S. 315.

30
) 4. III. 2. S. 8.

31
) 8. S. 219.

32
) 9. S. 322 ff.

33
) 11. S. 4.



West-en des Flachlandes nur einmal vergletschort war.'
4

Dagegen verzeichnet F. Wahnschaffe 3*) ..im nieder-
emsischen Diluvium nordlich des Hummlings und ostlich
der Ems einen oberen Schichtenkomplex mit nordischem
Material, darunter machtige Sedimente frei von nordischem
Material und im Liegenden wiederum nordisches Material."
Fiir die B r e m e r Gegend glaubt W. Wolff 35

) eine m e h r -

malige Vereisung annehmen zu miissen: „Am Ende der
Tertiarzeit war unsere Gegend ein Tafelland. in welches
ein Tal. dessen Spuren durcli Bohrungen unter Fahren-
horst, Brinkum, Hemelingen und Bremen nacligewiesen sind,

mehr als 200 m tief eingeschnitten war ... Im Grande
dieses Tales finden sich die altesten eiszeitlichen Ablage-
rungen unseres Xordostens in Gestalt von schwedischen
Geschieben.- Nach langer Zwischeneiszeit ist spiiter eine
zweite, groBe Yergletscherung uber unsere Gegend weg-
gegangen, die machtige Schichten von Sand nordischer
Herkunft und von Geschiebemergel mit erratischen Blocken
hinterlassen hat. 36

)

Bemerkenswert nun vor allem ist. daB wir im Vechtaer
Bohrprofil 3T

) ein zweifaches Auftreten von Geschieben 38
)

angegeben finden: ein alteres bei m 31—32. und ein

jungeres von m 6—20. Der ostlich von Vechta in den
,.Lehmkuhlen" anstehende Geschiebelehm kommt v\-ohl nicht

als drittes Glied in Betracht. sondern ist, nachdem er in

seiner westlichen Erstreckung unter Alluvionen unter-

getaucht ist, mit der zweiten Lage zu vereinen. Leider

ist in der Goldenstedter Bohrung nicht vermerkt. ob das

nordische Material bei m 15—19 sich in der Gestalt von
Geschieben gezeigt hat. oder ob es sich nur um kleine

Gerolle handelt. Sonst hatten wir audi dort eine zweite

Bedeckung mit Geschieben, da von m 0.50—8 eine alles

iiberlagernde Geschiebelehmdecke verzeichnet ist. Man mag
nun aus diesem zweifachen Auftreten der ,,groJ3en Granite"

auf ein Schwanken des Eisrandes wahrend einer einzigen

grofien Eiszeit schlieBen; der Fund von Holzresten bei

m 6—20 zugleich mit dem nordischen Material konnte

12. S. 327.
33

) 15.
36

) Xgl audi 10. 144 fl.

37
) siehe Anhang II.

38
) Die ..Geschiebe" treten im Bezirke der Dammer Hohen

nirgends als scharfkantiges Ge.stein auf. sondern ausschlieBlich

in Gerollform.

4*
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jedoch auch als ein Hinweis auf erne zwischen zwei Eis-

zeiten hegende Vegetationsperiode gedeutet werden. Des-
gleichen sind bei einer Brunnenbohrung innerhalb der Stadt

20 m machtige Sande mit Pflanzenresten, hauptsachlich

von Rohr, durchstoBen wtorden.

Von den ursprunglichen Sedimenten des Diluviums sind

natiirlich nicht alle beim Weehsel der einzelnen Phasen
unberiihrt geblieben; im Gegenteil wurden die vorher-

gehenden vielfach sofort durch die nachfolgenden mehr oder
weniger abgetragen, ja selbst ganz fortgesch.we'mmt oder

doch umgeiagert und so vollstandig verandert. Als erste

Ablagerungen der alteren Vereisung sind zu nennen die

aufbereiteten Sande und Tone in Z. II und III. Sie sind

praglazialen Alters und wnrden durch die aus dem Eise

hervorbrechenden Bache aufgewiihlt, umgeiagert, vielleicht

auch verfrachtet. Die nachstfolgende Bildung ist der G e -

schiebelehm, den K. Maetin 39
) in' den Dammer Bergen

unter den geschichteten Sanden anstehend fand. Ich selbst

beobachtete ihn lals Liegendes derselben Schichten am
Osterberge bei Damme. Als gleichalterig waren die Greroll-

konglomerate von Z. I und IV anzusehen. In der Sand-

grube hinter Marienhain (2 km siidlich von Vechta) sollen

ebenfalls fruher in groBerer Tiefe groBe Steine angetroffen

worden sein, was sich jetzt aber nach Einebnung des

Grundes nicht mehr nachprufen laBt. Dann folgte als

Schmelzriickstand des Eises der ungeschichtete Geschiebe-

sand in 'Z. I, III und IV, welcher am letzteren Orte in

seinen hochsten und etwas geschichteten Lagen Holzreste

enthalt. Beim erneuten Vorrucken des Eises haben sodann

die glazialen Wasser eine bedeutendere Roll© gespielt und
machtigere Sedimente hinterlassen. So die Tone in Z. IV.

Die Gerolle der schwarzen Tonbank daselbst lassen sich

wi© die ahnlichen von F. Schucht 40
) und R. Bielefeld «)

beschriebenen Vorkommen als Driftblocke erklaren. Die

gleichen schwarzen, glimmerreichen Tone finden wir in

der ZiegeLei Menke bei Bergstrup, ferner gegenuber dem
Dau-Berge an der Diepholzer Landstra^e in der Ziegelei

Siller. Auch die 4—5 m machtigen Tonbanke von gelber

und blauer Farbe in der Ziegeiei B/ettberg bei Neuenkirchen

diirften hier einzugliedern sein, gleichwie der Ton, der
'

39) 6. S. 331.
±o) 9. S. 325.
41

) 1 S 310.
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mit Baumstammen und sonstigen Holzresten zu Nestorn
bis 15 m Durchmesser zusammengeschwemmt wurde und
in der Ziegelei Strathmann in Handorf, zwischen Holdorf

und Damme, -abgegraben wird. Allmahlich werden die

Sedimente sandiger. Es entstand der sandig© Ton, der von
der Sandgrube hinter Marienhaih zwischen Galgenberg und
Langenberg nach Osten bis unter das Moor sich erstreckt.

Tonbanke in langsam schwindender Machtigkeit und Sande
wechsem sich ab und sind mit Ausnahme von Z. II in alien

Aufschliissen zu finden. Der in Richtung und Starke sich

stets yerandernde Strom der Eisbache erzeugte die Kreuz-

schichtung, die vielerorts trefflich zur Ausbildung gelangte.

Die grOfiere Eisnahe lieferte dann auch die Kiesstreifen, die

Fig. 3. Sandgrube ostlich vom Galgenberg.

sich besonders in den siidlicheren Teilen der Hohen, so in

Z. IV, bei Damme und Schemde, * 2
) sowie am Dau- und

Suhn-Berge vor Diepholz vorfinden. Bis hierher haben wir
fluvioglaziale Ablagerungen, die vor dem Eise zum Absatz
gckommcn sind. Abgesehen von der weiten Verbreitung
dieser Scliichten wie oben bemerkt, bildeu sie auch
in Bergstrup cla,s Liegende des Geschiebemergels
spricht gegen die Annahme einer Ablagerung unter dem
Eise, daB mit Ausnahme der erwahhten" feinen bis nuB-
grofien Kiese keine Gerolle nordischen Materials sich vor-

finden. Da spater das Eis noch betrachtliche Mengen davon
absetzte, so bleibt es unerklarlich, weshalb es in der langen
Zeit der . Aufschichtung der Sande nicht auch von seinem
Gerollinhalte hatte beisteuern sollen. Spater iiberschritt

dann auch das Eis wieder den vor ihm aufgeturmten Wall,
die Sandmassen vielfach pressend und aufstauchend, so daft

**) 4. I. S. 131.



die Schichten ian den Random der Hohen m manchen
Stellen zu 60—90 aufgerichtet erseheinen, sich Mulden
bildeten, die von der jetzt sick ablagernden Grund- unci
Innenmorane ausgefiillt oder diskordant uberschiittet warden.
Im Durchschnitt ist diese ganze letzte Schicht nur 0,5 m
machtig, erreictit aber entsprechend den Unebenheiken des
Untergrundes auch eine Dicke von 1,5 m. Zuerst liegt den
Sanden eine mehr oder weniger diclite Steinpackung auf.

Sie besteht aus abgerollten nordischen Gesteinen von jeder
GroBe bis zu 0,5 m Durchmesser, sowie aus Gerollen von
Milchquarz, Lydit und vor allem aus Bunfsanclstein. Einmai
fand ich aucli den Rest einer Braimeisensteingeode unit

tertiaren Fossilien. Alle ietzteren Gesteine stammen, wie
schon K. Martin, 43

) der die Geschiebe des siidlichen Teiles

der Berge beschrieb, angibt, teilweise aus den siidlichereu

Gebirgen und sind in der Voreiszeit ostlich unserer Gegj&nd
abgelagert worden, wo sie das Eis dann bei seinem Vor-
riicken als Schotter in sich. aufnahm, um sie im Bereiche
der Hohen wieder abzusetzen. DaB es sich in der Stein-

packung um eine, wenn aucli maBig entwickelte Grund-
m o r a n e in sandig-toniger Form handelt, geht zur Geniige
daraus hervor, daB sie eine groBe zusanimenhangende Deeke
bildet, die nordlich des Moorbaches als typische Grund-
morane ausgebildet ist. Auch hach Osten hin setzt sie sich,.

wie ich durch Grabung feststellen koniite, unter dem Tal-

sande des Moores fort, iiberdeckt in den Hohen vor Diepbolz

in genau derselben Weise die Sande und ist daselbst am
Dau-Berge in einer Mulde ebenfalls als Geschiebelehm ent-

wickelt. Mag auch an vereinzelten Stellen die Grenzlinie

zum Liegenden hin sich verwischt haben, so ist sie, selbst

von deim sehr oft bedeutenden Unterschied in cler Parbung
der Schichten abgesehen, in den allermeisten Fallen scharf

vorhanden, da sie die in Kreuzschichtung gelagerten Sande
mit ihren Ton- oder Kiesstreifen glatt abschneidet. Der
Ton- bzw. Lehmgehalt ist freilich fast immer ausgewaschen
und erfullt jetzt die Risse und Spalten des unterliegenden

Sandes. Der eigentliche Geschiebemergel scheint mehr die

Niederungen zu bevorzugen; so findet er sich in Z. II auf

dem westlichen Abhang der Hohen und im Sudosten in der

Dammer Gegend legt er sich den Bergen an. In ahnlicher

Weise meiden tiie groBeren Blocke die Hohen; wo ein

einzelner sich findet, liegt er nicht mehr an urspriinglicher

* 3
) 6. S. 329.



Stelle. So unter den bekannten Steaneoa cler „Dove Dirk"
auf dem Langenberg (3,5 km siidlich von Vechta), der
friiher aLs Markscheide zwischen Vechta und Bragel ge-
dient liat. 4i

)

Auf der Steinpackung ruiit ein meist ungeschichteter
Sand mit Gerollen, die letzten Reste des abschmelzend'en
Eises. An einigen Stellen zeigt er jedoch Schichtung infolge

einer Aufbereitung durch die glazialen Schmelzwasser. Nicht
selten tauscht der Sand auch Schichtung vor, wo namlich
die humusreichen Sickerwasser zonenweise in die tieferen

Lagen eingedrungen sind.

Oberer Decksand (Spathvitasglazial J. Martins) und
Spatfluviatil sind im Bereiche' der Hohen nicht zu finden.

Die feinen Sande, die sich fast iiberall auf dem Gerollsande
in Handbreite angesammeLt haben, sind aus der Aufbereitung

der letzteren durch die Winde entstanden. Dieselben Winde
haben dabei die Dreikanter abgeschliffen, die ich in Z. I

auflesen konnte, imd tragen auch jetzt noch von Westen
kommend so manche Sandwehen hinaus ins Moor, wo der

Sand in den Wanden frisch aufgeworfener G-raben in meh-
reren Lagen zum Vorschein kommt, wahrend die Ostwinde
in friiherer Zeit aus der vorgelagerten breiten, damals
groBtenteils trockenen Wasserrinne die Talsande zu leichten

Diinenwellen am westlichen Ufer aufschiitteten. So haben
die Winde im steten Hin und Her so manche auBerliche

Formen verwischt, vermochten aber nicht den inneren Auf-

bau zu verdecken, der uns in seinem Avechselreichen Nach-
einander der verschiedenen Schichten ein Denkmal friiherer

Erdgeschichte hinterlassen hat.
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Anhang II.

Bohr ung I Vechta.
Mutterboden.
aufgefiillter Sand mit Mutterboden (alter Damm
zwischen den Festungsgraben).
feiner, heller Sand mit Holzresten.

brauner, torfiger Sand (glimmerhaltig).

feinei-, heller Sand mit nordischem Material

(groBe Granite usw.. Holzreste).

graugrtinlicher Sand,
grober Kies mit groBen Graniten.

feiner, grauer Sand mit groberen Kieslagen und
Gerollen.

graugriiner Sand mit Braunkohlenresten, stark

glaukonitisch (Spiilwasser griin).

graugriiner glaukonitischer Ton mit Schwefel-

kiesknollen.

grauer Sand.
graugriiner Ton mit Kalkgeoden.
magerer, grauer, saiidiger Ton.

feiner, grauer, glaukonitischer Sand, wasser-

fiihrend.

graugriiner, saiidiger Ton.
graugriiner, fetter Ton.
Kiesbank (Milchquarze, Haifischzahne).

griiner, fetter Ton.
griiner Ton, stark durchsetzt mit Glaukonit-

kornern.

0— 0,40 m
0,40— 2,00 „

2,00— 6,00 „
6.00— 6,50 „
6,50— 20,50 „

20,50— 31,40 „
31,40— 32,10 ,',

32,10— 34,50 „

34,50— 39,60 „

39,60— 44,20 „

44,20— 45,10 „
45,10— 48,65 55

48,65— 50,10 „
50,10— 52,50 „

52,50— 57,20
57.20— 62,25 „
62^25— 62,45
62,45— 63,55 „
63,55— 64.05 „
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154,05— 67.10

67,10— 78,65,

78.65— 83.00 Lagen

83,00-

86.10-

86,20-

86,80-

97,60-

116,25-

117,80—
120,10—
132,00—
142,40—
144,00—
145,10—
145,40—
148,60—
149,10—
1 70,00—
173,50—
1 76.00-

216.00-

217,50-

221.30-

222,00-

223,70-

226,00-

237^00-

237,25-

240,15-

240,50-
259.00-

260,70-

276,20-

288.50-

- 86,10

86,20
- 86,80
- 97,60
-116,25

117,80

•120,10

132,00
142,40
-144,00

-145,10

•145,40

148,60
14:9,10

170,00

173,50

176,00
-216,00

-217,50

-221,30

-222,00

-223,70

-226,00

-237,00

-237.25

-240,15

-240.50

-259,00

-260.70

-276,20

-288.50

-300.20

300.20—319.50

319,50—322,40
322.40—344,00
344,00—358,50
3)58,50-^362,00
362,00—475

;
00

475,00—512,70

51 2,70—509.50
5 (JO.50—574^20
574.20—575,00
575.00—615.25

griinlicher Ton ohne Glaukonitkoruer.
feiner, griiner, glaukonitischer Sand,
griinlicher, fetter Ton mit weicheren
und Glaukonitkornern.

feiner, griiner, glaukonitischer Sand,
harte Glaukonitbank.
graugriiner Ton.
griiner, glaukonitischer Sand,
graugriiner Ton.
griiner, glaukonitischer Sand mit kleiiien Kies-
lagen.

graugriiner. sandiger Ion*
feiner, griiner, glaukonitischer Sand.
graugriiner, glaukonitischer Ton.
graugriiner. glaukonitischer Sand.
magerer, grauer Ton.
graugriiner. glaukonitischer Sanclstein.

grauer, magerer Ton.
graugriiner, glaukonitischer Sandstein.

magerer, grauer Ton.
glaukonitischer. sandiger Ton mit Kies.

grauer, fetter Ton.
hellgrauer, sandiger Ton mit Schwefelkies-
knollen.

grauer, glaukonitischer Sand,
grauer, sandiger Ton.
grauer bis brauner Ton.
grauer, sandiger Ton.
graugriiner, sandiger Ton.
grauer, harter Ton mit Sehwefelkies.

harte, dunkle Kalkbank.
weicher Ton.

dunkle Kalkbank.
sandiger Ton.
glaukonitischer Sand,
sandiger Ton.
Ton mit Glaukouilkornern.

grauer.

harte,

grauer,

grauer,
grauer 1

,

dunk lei

fetter, graugriiner Ton.
Kreicle (Senon).

weifter Tonmergel
milchig).

harter, weiBer To
derselbe weicher.
harter, grauweiBer Tonmergel
weicher, grauer Tonmergel.
harter. grauweifier Tonmergel
Lagen (Kernbohrung).
grauer. glaukonitischer ]\iergel

sandigen Zwischenlagen. in letzteren Foramini-
feren.

grauer. glaukonitischer Kreidemergel.
grauer Kreidemergel. weich, Spiihvasser gclblich.

derselbe hart mit vielen Foraminiferen.
grauer Kreidemergel. harte und weiche (nicht

kernfahige) Schichten abwechselnd.

mit Belemniten (Spillwasser

miergel (Kernbohrung).

(Kernbohrung).

mit weicheren

mit weicheren,
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Von Fossilien, die aus dieser Bohrung stammen. finden sich

1m Gottinger Geologischen Institut auBer den im Profil bereite

erwahnten

:

von Tiefe 235 in: Fusus sulcatus,

„ 276 m: Lamna sp.

„ 368—377 m: Belemnit.

Da clas Bohrprofil keine miocanen Fossilien verzeichnet, unter
dem in Gottingen liegenden Material aus dieser Bohrung sich

ebenfalls keine befinden. so sehe ich mich aus diesen und einigen

anderen Griinden berechtigt. einige in meinem Besitz befindliehe

miocane Gastropoden, deren Vechtaer Herkunft mir bestimmt
versichert wurde, dennocli spater in die Goldenstedter Liste

einzureihen. Sie sind daselbst mit einem f bezeichnet.

Anliang III.

Bohrung I Golden stedt.

— 0,20 m AViesenboden.
0,20— 0,50 ,, gelber Geschiebelehm.
0.50— 2,10 .. Geschiebemergel und Sand.
2.10— 8,60 „ graulirauner Sand mit Geschieben.

8,60— 8,90 intensiv gruner Sand, glimmerhaltig.

8,90— 10,70 ,, grauer Sand mit groberem Kies.

10.70— 12.00
,.,

feiner, grauer. glimmcrhaltiger Sand, durch-
setzt mit Braunkohlenpartikeln.

12,00— 15.25 ,, feiner, grauer Sand, reichlich durchsetzt mit
aufgearbeiteter Braunkolile (bis 3 cm groBe
Stiicke).

15.25— 17.00 .. dimkler, toniger, z. T. schwach griinlich ge-

farbter Sand mit nordischem Material.

17,00— 17.10 ., feiner. intensiv gruner. toniger Sand.

17,10— 19,40 ,, gruner. stark glaukonitischer, toniger Sand mit

nordischem Material.

19,40— 43.80 ,, schwarzbrauner, z. T. schwach griinlich schim-

mernder Glimmerton mit Fossilien. Von 37.10

an dnnkler. stark bituminos (rieeht beim Zer-

brechen nach Bitumen), etwas sandig mit vielen

Fossilien und mit stengeligem und iistigem

Schwefelkies (z. T. reichlich) durchsetzt.

43.80— 45,10 dunkelgriiner, glaukonitischer Ton mit Fossilien.

45 10— 53.00 „ dunkelgriiner Glaukonitsand mit vielen Fossilien,

bei 47.50 eine kleine tonige Schicht.

53.00— 56.80 „ gruner, glaukonitischer Ton, stark sandig. an

Fossilien nur Dentalien in groBerer Menge.

56.80— 80.30 ., heller, graugrimer. fetter Ton mit vielen

Schwefelkiesknollen, ohne Fossilien.

80,30— 80,60 ., Septarie.

80,60— 82.00 ,, fetter, graugriiner Ton.

82^00— 87,90 ,, weicher. graugriiner, glaukonitischer Ton mit

vielen Milch quarzen.

87,90— 96.50 .. graugriiner. fetter Ton.

96,50— 97'. 10 „ fester, fetter, graugriiner Ton mit Quarzen.

97.10— 103.'00 .. fetter, graugriiner Ton. z. T. glaukonitisch.
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103,00— 113,15 m feiner, graugriiner, glaukonitischer Sand mit
einigen Quarzkornern, wiederholt kleine, tonige
Schichten.

113,15—116,20 fetter, graugriiner Ton.
'

116,20—128,80 graugriiner. sandiger Ton mit Septarien.

128,80—130,40 „ glaukonitischer Sanclstein.

130,40—158,00 ,, derselbe mit tonig sandigen Schicliten.

158,00—168;50 ,, feiner, graugriiner, glaukonitischer Sand.
168,50—176,00 graugriiner Ton.

176,00—181,50 ,, graugriiner, glaukonitischer Sand.
18L50—227,00 „ graugriiner Ton mit Kalkgeoden, bei 191,50

sandige, glaukonitische Schicht, bei 207,00
sandige, glaukonitische Schicht mit einzelnen
Milchquarzen.

227,00—294,50 „ grauer Ton mit Kalkgeoden, bei 233,00 sandig
mit mehreren groBeren Schwefelkiesknollen, von
275,00 an grauer, feinsandiger Ton, etwas

• glaukonitisch mit Schwefelkiesknollen.
294,50—303,00 ,, feiner, grauer, glaukonitischer Sand.
303,00—-326,20 ,,

graugriiner, etwas glaukonitischer Ton, sandig,

326,20—330,00 „ grauer, glaukonitischer Sand.

Verzeichnis der Eossilien aus 37—62 m Tiefe. Mittleres

Miocan, (Nach giitiger Mitteilung aus dem Geologischen Tnstitut

zu Gottingen. Die mit einem
-f-

bezeichneten Fossilien sollen

angeblich aus der Vechtaer Bohrung stammen.)

Pleurotoma flexiplicata Nyst
„ rotata Brocc.

„ cataphracta Brocc.

„ nassoides

„ flexicosta

„ . turricola Brocc.

t „ obeliscus Des Moul.
Fusua aitenuatus Phil.

jestivus Beyr.
exinn as Beyr.
crispus Bors.
sexcostatus Beyk,

f Ancillaria glandiformis Lam.
„ ohsoleta Brocc.

f Aporrhais alata Eichw,
Borsonia semiplicata Nyst
Bulla utriculata Brocc.
Cancellaria subangulosa Wood.

„ spinifera Grat.

f „ contorta Bast.
Cassis lamellosa

„ saburon Brug.
Cerithium spina Partsch.
Columbella nassoides Grat.

f „ subulata Bell.

f Coitus antediluvianus Brug.

„ Dujardini Desk.
Crepidula sp.

Ficula reticulata Nyst



— 60 -

Mitra Borsoni Bell.
Marex inornatns Beyr.

t „ tortuosus Sow.
Mangelia Selencae v. Koen.

„ Hosiusi v. Koen.
Ditrupa sp.

X/Tfl latesulcata Nyst
Astarte radiata

„ concentrica (undata) Goldf.
Cardium subturgidum d'Orb.
Cardita multilamella

„ chamaeformis Sow.
' Corbula gibba Ol.

Isocardia lunulata Nyst
Nassa tenuistriata Beyr.

„ Bocholtensis Beyr.
„ Facki y. Koen.

Natica sp.

f „ Alieri Forbes

f „ Beyrichi v. Koen.
Niso eburnea Riss.

Pyramidelta sp.

Ringicula auriculata Men.
„ Bocholtensis

Terebra sp.

Turricula subangulosa
Turritella sp.

-f „ sabangulata Brocc.
Turbonilla sp.

„ fistulosus Brocc.
Typhis horridas Brocc.
Voluta Bolli Koen
Xenophora Deshayesi Mich.
Dentalium entale L.

Dollfasi v. Koen.
Ltffifo Westendorpi Nyst

„ curvirostris Leiim.
Limopsis aurita Brocc.
Pecten tigerin as Mull.
Pinna sp.

Syndosmia donaciformis Nyst
Venus multilamella Lm.

„ incrassata Nyst
Lunulites rhomboidalis v. Koen.
Flabellum cristaturn

Korallen.

Auhaug IV.

Bohrprofil der Tiefbohrung Osterdamme, mitgeteilt von
H. Schutte (9. S. 159) nach Bericht des Herrn Prof. Stille:

0— 1,00 m Mutterboden.
1,00—• 12,00 „ fluvioglaziale Sande und Kiese mit etwas Torf.

12,00— 145,7 ,, diluvialer Geschiebemergel (Grundmorane des
Inlandeises). Die Grundmorane besteht zu einem
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groften Teile aus tertiaren Tonen. Sanden imd
Grunsanden usw.. die in den verschiedensten
Tiefen liegen. Fossilien mittelmijcinen Alters
and bei ca. 85 m Tiefe etwas Braunkohlen
enthalten. Eingeknetet in die Tone usw. finden
sich nordische Materialmen, die beweisen, daB
das Tertiar nicht auf primarer Lagerstatte liegt,

sondern von Norden bzw. Nordosten durch das
Inlandeis nach Damme gefiihrt wurde.

145.7 —160.5 mergeliger Grunsand der Senon-Formation mit
Belemniten.

161.3 .. Bohnerz mit wenig mergeligem Bindemittel.

161,75 Bohnerz mit viel mergeligem Bindemittel.

166.5 .." testes Bohnerz.
169.00 ,. Bohnerz mit viel mergeligem Bindemittel und

Zwischenmittel. in der Basis starke Bohnerz-
Anreicherung.

169.00—206.8 dunkle Tone der Unteren Kreide.

Aus dieser -Bohrung stammen folgende Fossilien in der Samm-
lung des Gottinger Geologischen Instituts

:

Tiefe 41.5' m Bryozoen

„ 76.0— 86.0 ,. Ancillaria obsoleta Beocc.
Aporrhais speciosa v. Scnx.

„ alata Eichw.
Mangelia acuticostata Nyst
Murex sp.

Natica Josephinia Eiss.

Den taliurn sp.

Pleurotoma cataphracta Beocc,

„ odontophora
rotata Beocc.

„ flexiplicata Nyst
Ringicula auriculata Men.
Turritella crenulata Nyst

„ planispira Nyst
Asiarte Kickxii Nyst

98.5—106.0 .. Pleurotoma rotata Beocc.
Leda pygmaea v. Munst.

„ 131.8—145.7 .. Bryozoen

„ 145,7—147.5 .. Belemniten.

160,5 —
161.3 —
161,75—
166.5 —
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